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Fz‘infzehn Jahre neck der Inbetrieb~

nahme der umstrittenen imd hart um—

kc'impften Startbahn West, soil der

FrankfurlerFlughafen um eine weitere

Start. undLandebahn erweitert werden.

Uber die aktuellen P‘lc'ine sowie der

Geschichte Flughafenausbaus schriei;

Michael Wilk bereits im Schwarzen

Faden Nr. 64. [m folgenden Beitrqg
setzz er sick mit der Strategie der, in-

zwischen, abgewc'ihlten HessischenLan-

desregierung auseinander. auflcom~
menden Protest bereitsfriihzeitig anf-
zufangen and in herrschende Politik zu

integrieren: das Mediationsverfahren.
Noch relativ new and wenig erprobt.
kb‘nme dieses Verfahren fiir den zu-

kiinftigen Umgang mitProlesten gegen

Groflprojekle richtungsweisend sein.

Der Arlikel is! die geki‘irzte Version

aus Mach: und Herrschaft, dem neuen

Bach von Michael Wilk zu anarchis-

tischer Staazskritik. Macht und Herr-

schaft erscheint imA ugust im Trotzdem

Vertag.
SF~Redaklion

Auf Seiten der Hessis'chen Landes-

regierung undderFlughafen AG (FAG)
fiihrte die Grfindung der Gesarntbiir-

gerinitiative gegen den weiteren Flug-
hat'cnausbau zu schlimmen Befiirch-
tungen. Nicht nur wegen der hessischen

Landtagswahl im Februar 1999 sollten

die Konflikte mfiglichstgering gehalten
werden. Sorge bereitete die mfjgliche
Weigerung breiter Teile der‘ Bevel-

kerung, einen weiteren Ausbau klaglos
hinzunchmen vor allem vor dem Hin-

tergrund einer potentiellen (Re)0rgani-
sierung der zahlreichen Flughafenkri-
tikerInnen. Obwohl die Konflikte um

die SLaItbahn West letztlich zugunsten
der Flughafenbetreiber entschieden

wurden, ist die Dimension cler Ausei-

nandersetzung noch priisent. FAG und

Landesregierung griffen deshalb frflh-

zeitig zu einer Strategic mit verteilten

Rollen. Die FAG setzte massiv auf das

Arbeitsplatzargument. Die Landesre—

gierung dagegen initiierte schon friih

cinen “Gesprfichskreis Flughafen", der

ein sogenanntes Mediationsverfahren

anregte. Sie setzte dam it aufein bislang
in der BRD wenig erprobtes Verfahren,

[4] SF 1/99
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(ins einen neue Dimension im Umgang
mIt Widerstand gegen Groflprojekte
darsteflt. In' den >>Erlfiuterungen mt

Beschlquorlage<<der Mediation wird

klnr, womm es gem uncl was gefiircmet
wrrd:

»In Deutschland smfien bauliche
Gronrojekte und inshesnndere gmfle
Verkehrsvorhaben in den letzten beiden
Jahnehmen zunehmend auf massiven
Widerstand. Auseinandersetzungen 11nd

Konfl‘ikte zwischen den unterschied»

llci‘lfin Interessengruppen sinddieRegal.Wm die heftigen Auseinandersetzungen
um den Bau der Startbahn 18 West (108
Frankfurter Flughafens und auch um
den Mfinchener Flughafenneubau im
Erdinger Moos zeigen, gilt dies fiir
Flughfifen in besonderem Mafia. Ty~
pischerweise stehen sich in solchen
Situationen einzelne Betroffene, Elihu

gerinitiativen,Umweltverbfindeflmer-
nehmen, Politik und Verwaliung als
Konfliktparteien gegenfiber. Konven-
tionelle Planungs~ and Entscheidungs~
wage haben sich in diesen Knnstella»
tionen als wenig geeignet erwiesen,
konfliktemschfirfend zu wirken.«(vgl.
Erléuterungen zur ...)

w

Nash dem ailgemeincn Vorspann
wird (Ian Papierlnoch wescntlich kon—

kreter:

>>Gemde (let Frankfurter Flughafcn
hat wegen der gewalmuigen Konfiiklc

im Zusammenhzmg mil dcr Sumbahn

18 West einen crhcblichcn Symbol-
charakterundisidcmzufblgcmitgroBcr
Emotionalilfitvdrbundcn. Wcitiibcrdic

firtliche bzw. reigionalc BeLroffcnhcil

hinaus, hat geradc dicscs Projckt Fol-

gewirkungen mil gcscl lschamichcr Di—

mansion emeugt. Bczcichncndcrwcisc

hat daher bereiis cine AuBcrung dcs

Lufthansa-Vorsmndsvorsilzcndcn zu

Gunmen einer Kapazitiilserwcilcrung
deg Hughafens ausgcrcicht, um rcflcx—

artineReaktioneh sowohl im polilischcn
wie im gesellschnfllichcn Raum auszu-

Risen. Und dies, bhnc daB cine konkrctc

Absicmserkwmrfig dcr Betrcibcrin dcs

FlaghafensfierFlughafen AG, ffircincn

Ausbau vurlfige. Bci ciner solchcn,
(lurch grofie Multipolaritéil dcr Interes-
sen gekennzeic‘llmclcn, Ausgangslagc
scheimeine reinladminislrativ-vcrwal-
tungstechnische Bchzmdlung dcs Tho-

mas nahezu aussichlslos. Viclmchr sind

angesichts der Bcrcits jcm emotions-
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geladcncn Diskussion and vor dem

historischen Hintergrund der Ausei-

nandcrselzung um die Startbahn West

crhcblichc Spannungen his hin zu er-

nculen Gewalltiitigkeiten nichl auszu—

schlicBen.«(vgl. Erlfiuterungen zur ...)

Abgeschcn von der Frechheit, den

Betroffenen vor allern »Emotionalitéim

UHd »reflexarlige Reaktionem zuzu-

schrciben, Verhaltensweisen die aus-

scrhalb ralionaler und verniinftiger
Ebenen licgcn, sprichl schon aus den

crstcn Zcilen der Vorlage die tief—

sitzende Sorge um einen sich anbah-

nonden Konllikt, der, éhnlich wie der

Um die Startbahn 18 West, politisch-
sozialen Sprcngstoff bergen kenne.

Dos Medialionverfahren

Das vorgeschlagene Mediationsver-

fahrcn isL kclne Erfindung der Hes—

Sischcn Landcsregierung. Das Ver—

fahrcn wurde sell Anfang der siebziger
Jahre vor allcm im angelséichsischen
Raum zur Lésung gesellschaftlicher
Konflikle enlwickclt. Speziell dient es

21” Regulation spannungsgeladener
Inlercssensdivergenzen zwischen Bfir-

gCrInncn und Regicrungen.

Des Mediationsverfahren wird im

Vorschlagspapierals »informelles Ver—

fahren ohne normative Regelungen<<
besehrieben. Mil diesem Verfahrcn

lieBe sich »in bestimmten Situationen

eherein konsensuelles Ergebnis erzielen

als mil einer einseitigen hoheitlichen

Mafinahme<<. Offen wird mit der Ein-

bezlehung der Bfirgerlnnen in das Pro-

zedere geworben: »Mitder fn‘ihzeitigen

EinbeziehungderBiirgerinteressenwird
auch der gesellschafllichen Bewegung

weg vom Obrigkeitsstaat(!) eherReeh-

nung geu'agen.«Proklamier£ wird, daB

es antlers als bisher mfiglieh were, die

»selektiven Verhandlungsprozesse
zwischen Verwaltung und Vorhaben-

trfigemauch {firbislamz nichtvertretene

lntereesengruppen zu fonen. Das Papier
Wifbl fiir Sympathie bei den Betrof—

fenen, stellt es (loch die Mfiglichkeit
elner relevanten EinfluBnahme in Aus-

sicln, ohne jedoch zu verschweigen
womm es eigemlich geht: »Dies 5011

mm einen der Verwaltung helfen, ihren

Auftrag zur neutralen Gemeinwohl-

orientlerung (I) und zum optimierenclen

Ausgleich aller rechtlich relevanten

lmeressen besser zu erfiillen, zum 311-
~

deren die Akzeptanz umsnittener Mafi-

nahmen ferdem.«Damit ist letztlich die

Katze aus dem Sack. Was vordergrlindig
als »kooperative Konfliktbewfiltigung<<
angepriesen wird, dient letztlich zur

Durchsetzung bestimmter Vorhaben,
die unter Einsatz klassischer zemral-

staallicher Planungskompetenz auf

splirbar steigende Widerstandsbereit-

schafl bei den betroffenen Biirgerlnnen
sloBen wiirden. Der Kdder, der dazu

>

dienen soll die Beteiligung an einem

Medialionsverfahren schmackhaft zu

machen, ist die in Ausslcht gesLellte

sogenannte »win — win« Situation.

Gemelm ist ein angestrebtes Ergebnis,
in dem es nur Gewinner, aber keine

Verlierer geben 3011. »Das Ziel von

Konfliktvermittlung ist also nicht, die

Betroffenen zur Imeressensaufgabe zu

bringen, sondem ihre Positionen ver-

n'ickbar zu machen, d.h. die verschie-

denen Interessen soweit wie méglich
zu befriedigen ohne das es nur Verlierer

oderGewinnergibt, sondem jedereinen

(Tell) Gewinn verbuchen kann.«(vgl.

Erl‘aiulerungen zur ...)
Ein auf den ersten Blick verlockendes

AngebeL Was sollle auch schlecht sein

an einer Gesprz‘ichsrunde aus 20 Ver-

Lrelerlnnen der Konfliktparteien, die

unter der Leitung dreier Mediatnren

fiber die Zukunft des Frankfurter Hug
hafens berm? Die vergegebenen in-

haltlichen Ziele der Runde stellten sicn

jedech keineswegs so ergebnisnffen dar,
wie es eigentlich sein sollte: D33 Me-

diationsverfahren sol] klfiren »unter

welchen Voraussetzungen der Flug—
hafen Frankfurt dazu beilmgen kann,
die Leistungsfaihigkeit derWirtsehafts-

region Elwin-Main im Hinbliek null

Arbeitsplfitze und Strukturelemente

dauerhaftzu sichem und zu verbessem,
ohne die fikologisehen Belastungen fiir

die Siedlungsregion auBer acht zu

lassen.«(vgl. Presseinfonnalion)
Die fikonomisehen Expansinnsln-

teressen der FAG warden von mm-

herein als primiire Ziele, fikolegieehe

Bedingungen als sekundéire »Kann-

Bestimmungen<< definiert. 1m Gegen-
satz dazu stehen die Forderungen der

BIS, diese Primissen umzukehren.

Die in den »Erlfiuterungen zur

Beschlquorlage<<genannten Ziele

sprechen eine noch klarere Spraehe:
»Das Mediationsverfahren sell klfiren,

unter welchen Voraussetzungen der

Flughafen Frankfurt dazu beiuagen
kann, die Leistungsfahigkeit der Win-

schafLs- und Siedlungsregion Rhein—

Main dauerhaf: zu sichern und zu

verbessern.«

Das klare Primal der ékonomie lieB

die Biirgerinitiativen und die Umwelt—

verbéinde auflmrchen. Selbstdiejenigen
miBtrauten nun dem Angebm der Lan—

desregierung zum »Ergebnisoffenen
Dialog<<, die nieht von Anfang an er-

kannt hatten, daB sich die Landes—

regierung lediglich konfliktarm fiber

dieanstehendeWahlreltenwollte.Mich:

nur der erkennbare Anspruch, den

Flughafen als ekonomisches Zenurum

auszubauen, [rug zu einer Verun—

sicherung der Bfirgerinitiativen hei.

Auch Teile der Regierung, namentlieh

Wirtschaftsminister Klemm, traten

frfihzeitig und offen flit einen Auebw

des Aimoris ein. Gleichzeitig beteme

der Ministerprfisidem gebetsmlihlen-
artig die Ergebnisoffenheit des Media-

tionsverfahren. Jedoch war er ge-

zwungenklaxzustellenfiaBdasErgebnis
inkeinem Fallebindend fijrdie kfinftige
BeschluBlage der Regiemng sei. Des

Mediationsverfahren, das im fibrigen
»nicht 6ffentlich<< tagt, und dessen

Ergebnisse nur von der Mediationslei-

tung nach auBen gelragen sellen, wurde

SF 1/99 [51
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von immer mehr Menschen aIs dam
wahrgenommsn was as Iemflich war:
cine Fame and Taschenspieiemick. Ins
Laban gemfen, um den Konflikz wag
von der Strafle, hin zum abgehobenen
Verhandlungstisch zu Ecriegen. Da mutate
es auch wenig. das mitPfarrer 0686mm
ausgewiesener Gegnar des Flughafem
ausbaus zu einem der Mediammn
berufen wurde. Es war uffensicmlich
geworden, »daB es dcrLandasregierung
lfingst nicht mehr um ein ‘ob', smdem
nu: noch um das ‘wie‘ tier Expansions-
absichten d‘er FAG geht. Von fibm‘

zwanzigBfirgsrinitiativenbfiebnureine
an der van der Landesregierung ausm

gelegmn Leimrute klebcn. AlIeanderen
verweigerten, aus den aenannmn
Grfindan, ihreTeflnahmc. AIS auch mach
alle groBen Umweltverbfinde unm
fihnlicher Argumenmuion die Runde
verlieflen, war die Emmuschung awf
deranderen Seitedeutlich spiirbar. Ohm

dicausgewieasnenGcgnerdesAusbaus
war das Mediationsverfahren zwm‘
formal noch durchfiihrbar,jedoch lem-
lich und fiir alle offensichtliich, sinnlas
geworden.

Festzustellen ist, dais sich die Em;-
scheidungs fiber Teilnahme Oder Ab-

IeImung an dam Mediationsverfahmn
mlt vielen Auseinandersslzungen und
Diskussionen verbunden war. Dar
glfickliche Ausgang disses Klarungsn
prozasses wirft abet die Frage auf, was

gevgesen ware, warm as after Landsa-
reglerung gelungen wéirc, alle B15 in
das Verfahxen einzubinden. SeilAnfangder 80m Jahrc axistien in (1611 USA main
regelrechter Mediationsboom, der vor
allem auf die hohe Erfolgsquote diesar

Yerfahren zurfickzufflhren ism. Wobei
mcht ungenannt bleiben saute, dafi in

day USA Konflikte oft mit finanziellen
Mmeln beigelegt warden. Die Geg~
nerInnen bestimmter Projekte wurden
ausgezahlt oder, andcrs gesagt. ha»
stochen. Auch bei den Verfiahmn in den
USA geht es nicht datum, dais tier/die
Mediatorln Konflikte dutch Schieds-
spruch schIichtet Oder entscheidet,
sondem darum, >>dic Gesprfichs- Oder
Konsensbereilschaftder verschicdenen
Konfliktpaneien zu stfirken.« Wesem;
licherUnverschied zu dam am Hughafen
praktizicrten Vorgehen ist, dafi die Mei
diesen Verfahren veminbarte Einstim~
migkeitsregel (...) jeder Panei de facm
cin Vetorccht einrfiumm.

Lam; Hans Jpachim Ficlkau, Psy-
chnlage am Wié‘cscnschaflszcntrum {Ur

Sozialforschung in Bcrlin,konmcn 1986
aIIein 103 VOII 136 durchgcffihrlcn
Madiationsverfahrcn mil cincr cinvcr—

nghmiichen chrcinkunfl dcr Kon-

flxktpartezien bgcndct wcrdcn. Dicsc

annéihemd 80% ‘habcn allcrdings, nach

derAnalyseUS~£1mcrikanischcrSozial—
Wissemschaftler‘, spczicllc Bodingun-
gem:

~Rcligifiseodcridcologiscthrund-
konflikte sallten ‘nichl zur Vcrhandlung
stehen;

~— die Machlunglcichgcwichlc zwi-
schen den Aktcurcn diirfcn nichl zu

gmB sein; ‘
.——

bai den Verhandlungcn darf cs sich
mcht um sin reincs Nullsummcnspicl
handel‘n.

1

Unschwer ist zu crkcnncn, daB im

Falle der geplantcn Flughafcncrwci-
wrung wader ein Machlglcichgcwichl
zwischen der Landcsrcgicrung und den

BIS henscht, n¢ch fiir dicsc dic MO'g‘
Imhkeit besteht, aus dcr Mediation mil

cinem Erfolg hcrvor zu gchcn. Dcnn
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crstens slellLe die Landesregierung kiar,

daB sic die Entscheidung der Media-

lionsrunde nichtals bindend beuachtet.

Und zwcitens lauftjederweitere Ausbau

des Flughafens den Interessen der Aus-

baugegnerlnncn zuwider. Unter der

MaBgabc >>nord~amerikanischer<< Kri—

lcrien handelte es sich bei dem Flug—

hafcn-Vcrfahren um ein reines >>Akzep-

tanzmanagement<<, das wesemliche

Bedingungen eines klassischen Media-

lionsverfahrens gar nicht erfiilit. Die

Enlscheidung der Biirgerinitiativen ge-

gcn cine Teilnahme am Mediations-

Vcrfahrcn, war in diesem Sinne nichl

nur cin reines Fembleiben, sondem der

dariibcr hinausgehende Versuch, ein

derartiges Prozedere zu sabotieren. Die

Amwort auf den klar erkennbaren

Versuch, die Bles von der Ebene des

direklcn Widerslands und der Ver—

breiterung der Bcwegung abzubringen,
konntc nur darin bestehen, genau auf

diesem Wege fortzufahren.

»Befeiiigung als
“

Akzepmnzmanagementu

Troudem bleibt die Frage, was von

Mediationsverfahren im allgemeinen,
und dies nicht nur als Mittel der Durch-

seizung von Projekten gegen den Willen

der ansfissigen Bevdlkerung, zu halten

isL Sozialwissensehafderlnnen speku-

lieren fiberdie Mfiglichkeit, das Media—

tionsverfahren vomehmiich im Um-

weltbereich zum festen Bestand einer

Palette von Verhandlungs‘ und Ver-

miulungverfahren zu machen. In-

ieressamerweise wird dabei sowohl von

einer wachsenden Politik- und Par-

teiverdrossenheit, als auch von einer

sieigenden Unwilligkeitder betroffenen

Bargerlnnen ausgegangen, Enzschei-

dungen von Behdrden klagios und ohne

Widersiand zu akzeptieren. >>DerBiirger
ist also politisch selbstbewuBter ge-

worden, versteht sich gegeniiberPolitik

und Verwaltung nicht mehrals Untertan,

sondem erwanet die Ben'icksichtigung
seiner Interessen durch den Leistungs-

staat und verlangt naeh mehr Mil:—

spraehe, wo es um seine Interessen geht.
Andererseits wird der Bfirger mneh-

mend sensibler gegeniiber den Bela};-

tungen andRisiken, die von politisehen

Entscheidungen Oder administrativen

MaBnahmen ausgehen, und er reagien
daraufmit zunehmenden MiBtmuen und

Widerstand.«(vgl. Zilleflen) Die zu-

nehmende partielle Distanz der Bevfil—

kerung . gegeniiber staatlieh—admini-

strativen Ebenen, die eieh nicht mehr

(lurch die Beeinflussungsmfiglichkeit
einer alle vierJahrestattfindenden Wahl

fiberbrijcken lfifit, maeht es notwendig,
fiber neue Mfiglichkeiten der winger-

beteiligung<< in Sachen “Demokrafie”

nachzudenken. »Vie1e Bfirger haben

offenbaxmit der repréisentativen Demu-

kratie ihre Probleme. (...) Die wiehtigste
Beteiiigungsmfiglichkeit is! zwatr die

Ausiibung des Wahli'echts. Da immer

wieder von Wissenschafflem und Bfir—

gem Zweifel geaufiert werden, ob es

bei den allgemeinen, freien und ge~

heimen Wahlen fiberhaupt etwas 2n

wéhlen gibt, kommen auch die Wahien

in die Diskussion. Der Nichtwiihler er-

scheint als der besnnders reflektiene

Zeitgenosse. Die ‘Partei der Nichtwéh-

ler’ hat immer mehr Anhfinger, so isi

nach den Wahlen in den Zeitungs—
kommentaren zu lesen.«(vgl. Mafi—

macher) Die >>partielle Entfernnng<<,der
Menschen vom Staat and seiner

>>demokratisch legitimierzenci Exeku-

tive, wird unabhéingig von ihrerGenese,

sei es stupides Desinteresse Oderaktive

krilische Distanz, als heikel und dem

Funktionieren des Staates abtrfiglich
eingestufi. DerVerlustan Einbindnngs-
und Ubereinstimmungsebenen, die das

modeme Herrsehaftssystem auszeieh-

nen, das nur in Ausnahmen auf offen

repressive Instanzen (Polizei/Miliifir/

Knast) zuriickreift, wird gefiirchtei. Es

gilt,jedwederkritischer Dismnz gegen—

fiber dem Staat, die unter libertfiren

Aspekten als Ansatz eines emanzipa—
tiven Prozesses dienen kfinnten, friih-

zeitig mit Einbindungsversuehen zu

begegnen.

Propagiert wird, unter dem Eindmck

eines eben in diesem Sinne nicht genti-

gend funkiioniefenden Parteiensysaems,
die >>Demokratisierung allerLebensbe-

reiche<<.

>>Angesichts einerseit den 70erJahren

vorausgesagten >>partizipativen Revo—

lution<<(!) glaubten die meisten wissen-
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schaftliehen Beobachter, den Bfirgem
mehr Beteiligungsméglichkeiten an-

bieten zu miissen, ads in der Paneien-

demokralie vorgesehen sind. (.. .) Durch

Beteiligung der Biirger an Personen

und Sachfragen sol! in beschréinktem

Rahmen (i) direkte Demokratie ver-

wirklicht werden. Dem schlossen sich

auch die etablierten Paneien, trotz

jahrzehntelanger breitei' Ablehnung
direktdemokratischer Elemente, in den

90er Jahren an.«(vg1. NaBmacher) Die

Debatte fiber >>Konzef3te insLitutionelier

Modemisierung<< erfolgen in der poli-
tik—wissenschaftlichen Auseinander-

setzung aus diesem Grund unter den

Stichworten >>kooperativer Staat<<, »in-

formales Verwaltungshandeln<<, »Ver-

mittlungsfunktion des Staales<< und

>>Modernisiemng des Staates<<. Viel-

leicht wird auch dereine oder die andere

wissenschaftliche AutorIn von der

hehren und liberalen Vorstellung ge-

tragen ist, den bisiang in Umwelt-

Konflikti‘allen durchaus hierarchisch

agierenden Staat, demokratisch wan—

deln 11nd so den regierten Menschen

wieder néiher bringen zu kénnen. Bei

sehr, sehr gutem Willen kdnnte unter-

stem warden, daB diese Politik- und

Verwalmngswissenschaftlerlnnen in-

nerhalb der engen cerebralen und

institutionell gesteckten Grenzen einen
reformistischen Ansatz verfolgen, der

auch einem breiten Bediirfnis in der

OffenflichkeitRechnung tréigt. »Sie sind

AusdIuck einer Entwicklung, die ein

Verstéindnis von Staat und Verwallung
herbeiffihrt, das deren Autonomic und

»souveréine<<Handlungst‘ahigkeit mehr

und mehr in Zweifel zieht, und die in

einer >>Entl1ierarchisierung der Bezieh-

ung zwischen Staat und Gesellschafm

miindet.«(vgi.ZilleBen)Nurunbedarfte

. empfindenjedoch frfihlich-ungetrfibtes
Frohlocken wenn in diesem Zusam-

menhang von einerEnmiemIchisierung
gesprochen wird, denn schon bald wird

klar womm es vorallem geht: >>DerStaat

kann seine wachsenden Aufgaben nur

dann erfiillen, wenn er die gesell-
schaftlichen Akteure, beLroffene oder

sich betroffen fiihlende Einzelpersonen
und Organisationen in die Vorbereitung

politischer Oder administrativer Ent-

scheidungen einbeziehm. (vgl. ZilIeBen)
Was sich aus der PerspekLive starrer,

klassischer Verwaltungstechnokraten

geradezu >>revolutionfir<< ausnimmt,
stelltsich bei kritischer Betrachtung als

[3191/99

der Versuch dar, einerseits Konfromration zu vermeiden
. and andererseitsdie betroffenen Bfirgerlnnen, und deren

Widerstands tenti ‘ '

einzumndenno
al emeut ataadtch

Im gesamtstaatlichen K011 -

sehen, neabsichtigl dieEinfichttfigg foal:
Mediationsverfahren auch eine erhfihte
AT"- und Einbindung der Menschen an
elnen stain, derzumindest partiefl seine
okkupierende Dumhdiingungsh‘aftund
Akzeptanz bei den Biirgerlnnen verity
ren hat oder zumindest zu veriferen
dront. Neben der Funkn‘on spezielle
Prejekte (2.13. Flughafenerweitemng)mo'glichst konfliktann dutchzusetzen

gem es auch immcr um >>Akchian2-

management<< im Gcsamlsyslcm. Mc-

diationsverfahren sind in dicscm Sinnc

Teil einer Befribdungsstratcgic. Sic

haben (lie Funktibn, Konflikle zu cm-

Spannen und en‘tstandcnc Rissc im

Funkzionssystem dos Smatcs zu kiucn.

>>Dieses Erleben (der Mediaiion, d.

Verfasser) kann am vcrbrcilclcn Slams-

und Politikverdrosscnhcit cmgcgen-
wirken und demokralicfdrdcmdc Wir—

kung zeitigen. Es gcht um cine NcubC-

lebung van Burgcmngagcmcnt in die

Angelegenheiten dos Slaalcs und um

den Aufbau Iangfrisu'g harmonisch-‘r

Beziehungen zwischcn gcscllschaftlich

Folo: Paolo Bronzin'



relevanien Interessengruppen.« >>Wieh~

iig ist, daB die sieh zu Wort meldenden

Biirger nieht zuriickgewiesen, sondem

als Tell der Aktivdemokraije (i) be-

Uachtet werden. Das Ziel some sein,

Protest in Diskussion zu verwan-

deln....«(vgl. NaBmacher)
Die vor diesem Hintergmnd stan—

findenden Mediationsverfahren sind als

GroBversuche zu werlen, bei dem Psy-

chologen, Sozial- und Politikwissen—

sehaftler eine Doppelrolle innehaben.

Ihnen kommt neben ihrer Funkfion als

forschende und den Prozess analysie-
rende Wissenschafller die Rolie der

>>neutralen Dritten<< zu. Sie sollen mittels

ihrer spezifischen Ffihigkeiten »im

Bereich der ProzeBgeslaltung/Rhetorii.
abcrauch in den Bereichen sozialerund

pol itischer Kompelenz «Positionen ein-

nehmen, die von allen Beleiligien ak—

Zcptiert werden. Der zentralen Figur
des Mediators obliegt vor allem die

Steuemngeines Annéihemngsprozesses.
Gemeinsam soll eine wsung erarbeiten

werden, die fiir alle Beleiligten glei-
chcrmaBen akzeptabel erscheint. Diese

Von den BefiirworterInnen der Media-

lionsverfahren immer wieder pro—

klamierte »win - win« Situation setzl

voraus, daB e3, neben den offensiehl—

lichen Gegensfitzen, eine gemeinsame
Inleressenebenc geben kénnte. Schwie-

rig wird es, wenn sieh die lnteressen der

>>Konilik1paricien<< zu sehr gegeniiber-
stehen und cine gemeinsame Ebene nur

auf allgemcinstem Niveau herzuskellen

isL Fast allc Autorlnnen sehen in solch

einerSituau‘on einen weileren wichu'gen
Grund fiir ein cvenluelles Seheitem des

Mediationsverfahren.
Das perfide an einem Median'ons—

verfahren ist jedoch, daB es schwierig
ist, von von Beginn an aufdieUnverein-

barkeit der lnteressen zu verweisen.

Diesozial-psychologischeWirkungdes
Vcrfahrcns beginm in diesem Sinne

sehon vor dem eigentlichen Prozedere.

Wer mochte sich schon nachsagen

lassen, daB er/sie nicht gesprfichsbereit
sci? Wer sieh von vomherein von dem

Mcdialionsangebot dislanziert, léiuft

Gefahr als engslimig und unkooperativ
Zu geltcn, wiihrcnd sich die Gegenseite
die Attribute verhandlungswillig, offen

Und demokratisch ans Revers heften

kann.

Solltceino Mediationsrundezustande

kommen, beginni die Phase der psy-

chologischcn und gruppendynamischen

Prozesse, in deren Verlaufnichtnur das

2n erijnernde Ergebnis, sondem eben

die Dynamilc der Zusammenarbeit den

wesentlichen Punkt darstellt. »Die

Entwicklung eines »Wir—Gefiihls« gilt
vielen als Grundprinzip von Media-

Iionsverfahren, das dieEntwicklungder

inhalllichen Zusammenarbeit ——und em

produkiives Ergebnis der Mediations—

runde— fordem soll.«(vgl. Pfingsten)
Dieses >>gemeinsame Miteinandem, das

in einer speziell geschaffenen Atmos—

phfire stanfindet, soll nicht, nur die

Wahmehmung des $>Gegners<< zum

>>Gegeniiber<< verfindern, sondern letzt—

lich die eigene Position aufweichen.

Explizit geht es in den Beschreibungen

des Mediationsverfahrens >>nieht um

die Aufgabe der eigenen Position<<,

sondern datum, die Interessen des »Ge-

genfibem zu verstehen und zu »respek—
tieren<< und die eigene >>Position ver—

riickbar zu machen<<. Es greift damit

direld in das Konfliktverhalten wider-

standsbereiier Menschen ein, indem es

EinfluB nimmt aufdie Sicht der Dinge,
aufdieEbene der Wahmehmungebenso
wie auf die Verarbeitung von Informa-

don und Erfahrung. Gegen. diese Ver-

inderungen wéire vielleicht'niehts zu

sagen, wenn sie nieht unter diesen

Bedingungen stant‘ainden, zumal es sieh

— losgeldstbeirachtet— um ganz normale

psychodynamische Prozesse handelt.

Dentlich siehtbar werden Verfahrens-

und Gesprfichstechniken, die u.a. im

Kon ilikuraining der Parmerschaflsthe—

rapie ihre Anwendung finden.

Ganz anders jedoch stellen sich die

Dinge dar, wenn es sich nicht um Kon-

flikie auf—zumindest formal— egalitfirer
Ebene handeli, sondern Interessen-

widerspriiche zwischen “Oben” und

“Unlen”, zwischen staallicher Exe-

kuiive und Biirgerlnnen gegeben sind.

Es konme auch so ausgedrfickt werden:

Durch den >>neutralen<< MediatOrwerden

egalitfire Spraeh— und Verhandlungs-
strukluren in einem speziellen Rahmen

angestrebt, die abet in keiner Weise

durch die gesellschaftliche Realitfit

gedeckt sind. Gieichberechn'gung ~im

Idealfall Machtgleichheit— wird somit,

bezogen auf die Mediationssimation,

zur Fiktion im besten Sinne, —ohne das

sich elwas an der umgebenden Herr-

sehafissilualion geéndert hattc. Die

gegebenenfalls veranderte Sicht der

eigenen lnleressen und der eigenen
Position w'zire unter diesen Bedingungen

die Folge einer mehr als fragliehen
Dynamik, beruhend auf fiktiven Vor—

aussetzungen.Unteremanzipamrischen
Kriterien sind die kiinstlichen Bedjng-
ungen innerhalbeinerMediationsrunde

nichtnurzweifelhaft,sondemsehfidlich.
Sie verdecken die eigentlichen Maeht

undHerrschaftsbedingnngen,dieneben
der Auseinandersetzung urn das je-
weilige Projekt eine entseheidende

Rolle spielen.
In jed‘em Fall bedeutet die »Pr0—

fessionalisierung<<desKflnfliklsunddie
angesu'ebte >>kooperative<< Konfliktbe—

wfiltigung, das die Austragungsebene
verandert wird. Sie wird sozusagen auf

ein >>hoheres Niveau<<gehnben, unddies

sowohl auf Makro- als auch auf der

Mikroebene emanzipativer Beding—
ungen. Nicht mehr direkte Aktion mid

direkter Widerstand, der wiederum

weiteren Erfahrungsspielraum fiir

andere Menschen und vor allem dag

Spiiren der eigenen Kraft bedeuten

wiirde, sondern die abgehobene und

den Menschen entriiekte Diskussinns—

runde soil zum Austragungsort gesell—
sehaftlieher Konflikte werden. Und
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genau darum scheim es zu gehen:
Demonsnationen, Besetzungen, Streiks

und Aktionen, die eine Sabotage ge-

duldigen gesellschaftliehen Funktio-

nierens darstellen, kfinnten als unde-

mokratisch und deshalb inadfiquat ab~

gewertet werden. 1m Gegensatz dazu

wird das Mediationsverfahren als

kooperativ und demokratisch, 211:; die

sozusagen kultivierte Ebene der Kon-

fliktbew‘altigung dargestellt.
Mediationsverfahren setzen auf ver-

schiedenen Ebenen an:

— Individualspyehologiseh und grup-

pendynamisch, durch verfinderte Wahr—

nehmung bei den Teilnehmerlnnen in

der Mediationsrunde selbst. Die Tell-

nehmenden werden zudem noch dutch

die Exklusivibfit ihren Mitstreiterlnnen
‘

entriickt;
— Dutch die Diskreditierung der di-

rekten Protest- und Widerstandsebene

fijhrt die Teilnahme an Mediations-

verfahren zu einer Erschwerung, Oder,

bei Verzicht, zu dem Verlust an Erfahr-

1mg von eigener Slfirke und Wider-

standspotenu'al. Weiterhin ist die Ver-

breiterung einer Beweg'ung fiber die

BeteiligungandirektenProtestaktionen
- erschwert.

— Gesamtgesellschaftlich schaffen

Mediationsverfahren neue Ein- und

Anbindungsebenen an die sta'atliche

Exekutive —genau an Punkten wo offe-

ner Dissens >>droht<<und antistaatlich-

antihierarchische Ansfitze entstehen

kdnme.

Mediationsverfahren als Konflikt—

management nehmen in den letzten

Jahren an Bedeutung zu. Ob eine

Mijllverbrennungsanlage in Bielefeld

1987, das Abfallwirtschaftskonzept in

Neuss 1992, Sondermfilldeponie in

Amsfeld 1991, der Bau des GroB- .

flughafensBerlin,Mediationsverfahren
dienen immer after, als Regulations-
instrumentgegenfiber sich anbahnenden

Auseinandersetzungen. »1993 fanden

bereits mehr MediaLionsverfahren slalt

als in den beiden Jahren zuvor: Neun

Verfahren, von denen sich fiinf mit der

Suche nach Standorten fljr neue Depo~
nien Oder Miillverbrennungsanlagen be-

fassen.«1nwieweit sich Mediations—

verfahren tatséichlich und auf Dauer

etablieren, bleibtabzuwarten. Fest S[(. 1.1,

daB sie unter den genannten Beding-

ungen einer fixierten Machlungleich-
heit, die die emsprechende poliLische

[10] SF 1/99

und/oder adminisn'ative Bhene weiler

unabhfingig vom Ausgang eines Me~
diationsverfahrens enlscheiden lfifit, fiir
die meislen B‘firgerinitiativen und Ver-
bdnde unattraktiv bleibl. Die Fordenmg
von refonnistischer Seite, den Staart im
administrativen Bereieh zu mffnem
und zu >>demokratieierem< gem cine
kaum wahmehmbare Bereitschafl und

Flexibilisierungswilligkeil voraus, die
sich hdchstens inner dem Nachweis der
Wirksamkeil von Mediationsverfahren
unier dem Konflikunanagemenzskri-
tenum einstellen kfinnte. Eine naeh~
welsbar kiirzere, billigere Ahwieklung
und Durchsetzung vnn fikolngisch ka—
tastrophalen Gronrojeklen mittels
Mediationsverfahren kfinme eventuell
Bewegung in die marten staatliehen
Strukturen bringen, —wfire jedoeh im
selben Moment schlagender Beweis fur
die Kritik am Verfahren.
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hiap
Palm ist ein kleincs Dorf mil ur-

Sprfingiieh 3.600 Einwohnerlnncn,dic
[161‘ Tzntzilinchen l Sprachgruppc an-

gehnmn. Formal w‘wird Polhé 211 def

PRIistiechen Gemeindc Chcnalhé gc
zfihll. Es befindet sich in den Altos von

Chiapas 11nd is]: zwci Fahrstunden von

San C‘rifilfibal de Las Casas entfcrnt.

V01” 1994 war Poilhé priistisch domi-

niert, (loch im Zuge dos Aufstnndes dcr

EZLN hat-en sich die BewohncrInncn

11th 11nd mach mit den Fordcrungcn
“Freiheit, Gerechtigkcii und Glcich-
hail!” idenlifiziert.‘ Nach dem Wahl-

UBTIug bei den Gemcindewahlcn im Juli

1994, bei der die PRD-lastigcn Wahl-

urnen verbrannt wivurdcn, habcn dic

Polhderlnnen den offizicllcn Sicg dCr

PR1 nieht anerkanm und das Amt ch

Gemeindevorstehers sclbslbcstimml

besem. Des ging nicr Monale gut, his

{his Dori? auf Anordnung des Gouvcr—

nears von Chiapas,Ruiz Ferro, geriiuml
11nd dabei 159 Menschcn in den Knasl

van Germ Hueeo gespcm wurdcn. Dcr

andere TeiI der Gemcindc hat in cincf

viersmendigen Vollvcrsammlung im

Kansans emschieaien, aulonom zu sein
mid zu bleiben. Und so habcn sic sich
am 19.1)ezember1994 zur“ncucn auto-

nnmen Gemeinde in Rebellion Polhd/

ChiapasfMexico” ‘erkliirt. Bis Mine



1.Bericht

1997 ging alles soweit gut, bis sich die

Situation verschéirfte, als pn'isu'sche
Auloriujtcn der umliegenden Gemein-

dc" L08 Chorros und Puebla damit

begannen, Wegzoelle von den Einhei-

mischcn abzuvcrlangen, um damit ihre

Aufrucstung (paramilitaerischer Ban—

den) Zu finanzieren. Sie planten einen

Angriff auf die autonome Ratsver-

S{Imqung von Polhé. Alle diejenigen.
dledie AbgabedcheIderverweigenen,
Warcn der Verfoigung und Repression

ausgesetzt. Ihre Hiiuser wurden abge-

branm und vicle Frauen wurden ver-

schleppl und vergewahigt. 6O Familien

mussten aus Los Chorros fliehen und

fanden AsylinPolhé. Die Gcwalt spitzte
Sich in den folgenden Monalen noch zu,

und dieparamilimerischen Gruppen for—

mierten und erweiterten Sich. Ende No-

chber 1997 war die Zahl der Vertrie-

bcnen in dicser Region auf 4.500 Men-

Schen gestiegen. Das Massaker von

AClCal, cin Nachbardorf von Polhé, am

2ZDezczmber 1997, bei dem 45 Men-

SChen brutal ermordct wurden, bildete

dcn”vorliiufigen Hfihepunkl".

Reisenotizen von

AufderauwnomenRatsversammlung
mn Polhé wurde entschieden, class Sich

die Fliichtlinge in Campamentos rund

um Polhé ansiedeln kennen, bis sie

wieder in ihre Heimatdfirfer zun'jck-

kehren kfinnten Mittlerweile Ieben

insgesamt 16.800 Menschen in den neun

Flfiehtlingslagem rund um Polhd, in

Aeteal und Poconichin. Sie sind auf

sehr engem Raum konzentriert and von

Militfireamps umzfiunt, die nach Belie-

ben die eh schon knappe 11nd unzurei-

chende Wasserzufuhr verhindem, in-

dem sie den kleinen Fluss, der dutch die

Region fliesst, stauen. Ebenso vernal:

es sich mit dem Brunnen von Poconi-

chin. Die Menschen aus den Campa-

Nikola Siller 8: Edo Schmidt aus Mfinster‘

memos trauen Sich nicht, dert Wasser

zu holen, weiI auchdortein Militfireamp
stationiert wurde, und die Fliiehtlinge
permanent von den Soldaten draug-
saliert werden, - eine der za‘hlreiehen

Repressalien, denen die Meneehen tag-

taeineh ausgesetzt sind. Die Kemen-

nation: der Fliichtlinge und das Uber-

1eben,dasihnensoschwergemachtwird,
ist eine Strategic der “Aufstandsbe—

kfimpfung”.
Die studentische Gruppe derUNAM

war dieses Jahr drei Mai in Pound 11nd

hat Bestandsaufnahmen der Lebenssi-

tuation der Fliiehtlinge vorgenummen.
Sie haben uns ausffihrlieh beriehlet. Es

ist grausam!
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Hier ein kleiner Einblick:

Die Menschen 1eben in Plastikmiill-

behausungen, haben kaum etwas zu

essen und die Kinder sind alle kiank.

Das knappe Wasser (5.0.) ist verseucht

und wird sowohl als Trinkwasser, zum

Kochen und auch zum Waschen benutzt.

Sie haben weder Land, das sie bestellen

konnten, noch irgendweiche anderen

Produktionsmittel. Sie sind daher ab-

hfingig von Spenden der Zivilgesell-
schaft. Die Bevfilkerung hat erklfirt,

dasssie nur dieHiIfe akzepiiertfiie von

der Zivilgeselischaft ausgeht, weil sie

so iange nichts von der Regierung an-

nehmen wollen, bis der klare und

authentische Wille seitcns der Regie»

rung zu erkennen ist, Massnahmen zur

Entspannung der Region zu ergreifen.
D.h. sic fordem von der Regierung den

vollstfindigen Abzug des Militfirs aus

der Region, zweitens die Entwaffnung
der paramilitfirischen Gruppen und

drittens die Umsezzung der Vereinba—

rungen von San Andres fiber indigene
Rechte und Kultur.

Ein Trefien mit einem Ex-Gefongenem aus der E‘ZLN

Wir sitzen also bei einer Freundin im

Zimmer. Ricardo, ein Ex-Gefangener
und Mitglied der EZLN, beginntdamit,
uns “seine Geschichte” zu erziihlen.

Eine Freundin fibersetzt simultan, so

class eine zwarmhige, abet angespanme
Situation entsteht. Wir werden sehr

direkt Zeugen eines Teils der Verbre-

chen, die der Staat Mexico an vieien

“seiner” Bewohncrlnnen begeht...Mit
leiser Stimme beginnt Ricardo zu er—

zéihlen, dass er im Jahr 1984, mit zehn

Jahren, zur EZLN ging. Da er noch so

jung war, verschafftc die EZLN ihm

cine Ausbildung in der Schule, und an-

schliessend ais Maschinenbauer. Man

hiift sich gegenscitig, wenn man nichl

viel hat... In den Achtziger Jahren

bildeten sich in mehreren chiapaneki-
schen Dorfem Solidargemeinschaften.
Ans dieserBewegungemstand das,was
aIs die “Zapatistische Bewegung” be-

zeichnet werden konnte, und was 2.13.

zu den “Frauengesetzen” aus dem Jahr

1993 fiihne. Ebenfalls 1993 stiess das

mexikanische Militia: mehr Oder weni-

ger zuf‘allig auf einAusbildungs- und

[12] SF 99

Ubnngscamp derEZLN im Norden won

Ciliapas. Ricardo liissst zwar offen, in—
wzeweit derCommandame Daniel hier-
fur verantwortlich wanberichtet aber,
dasses in derFolgezu einem handfesten
Stren zwischen ihm und der Coman-
dancia gekommen sei. Daraufhin ver-'

liess Daniel die EZLN and Wind: bei
der Slantsanwaiischaft vorsteilig und
verpfiffcinen Teil der geheimen Struk-
luz' tier EZLN, so 2.3. ein paar Namen
some konspirative Adressen in ganzMex1co. Nun folgte “Allbekanntes"'

Ani 1.3anuar 1994 wurde das zenu‘iil-
amenkanischeLandTeilNordamerikas
dnrch den Beitrin zur nordamerika-

nischlen FreihandelszoncNAFTA ~ 11nd
gelc zeiti in die "

,

'

in die Offeifiveg.
EZLN milltfinsch

.

Seit 1989, der 30g. Niederiage jeg-licher Ailernativen zur bestehenden
kapitalistischen Weltordnung, war die-
ser Akl der Verzweiflung wohl das erste
(m den Medien wahrzunehmende) Sig-nal, dass der Kampf gegen die Herr-
schenden noch nicht beendet ist, and
class sich ‘immer wieder Widerstand
gegen diePifinederReichcn regen wird.

Auch wenn sich derGrossLeil dcr EZLN

zwei, drei Tage spiitcr wicder zu-

rfickzog, blieben vicle ehcmalige Liin-

demien won Grossgr‘undbcsitzcm in dcr

Hand dew nunmehr‘ autonomen - d.h.

vom Siam unabhfingigen - Kollckiivc!
Has Militfir nahm Roche an der wchr-

Iosanevfilkemng \von Chiapas und

erreichteso bald einen Waffcnslillstand

mitdcrEZLN,dcrjedoch immcrhin dic

Straffreihcit von EZLN—Angchérigcn
zum Gegensiand ha‘uc.

Entgegen aliases} Waffenstillstands

stiirmten am 7.Februar 1995 maskicrtc

Spezialeinheiten dcs Miliuirs zwci Hiju-

sew: eiris in Mexiko D.F., das andcrc in

Veracruz. Ricardo wivurde in dcm Haus

in Veracruz “festgenommcn” und -wi0

seine Mitgefangenen - schwcr miss-

handelt und gefoltert. Als crslcs wur-

den ihm die Augmi verbundcn, dann

wurde er mehrere Sinndcn lang gcprii-
Eel: und geneten. iiiit kalicm Wasscr

abgesprimund wiedcrbis zuchwussl-

losigkeit gepriigelt; Er sollle Name"

nennen und Geheirfics fiber die EZLN

vcnatmlmas er jedoch verwcigertc.
Dam warden er und seine - mfinnlichcn

und weibiichen - Mitgefangcncn auf

Pick-1111’s unto: cinePlane geslcckl. Dic

Soldatenstandenaufihncn und sic wur—

den mach einer mehrstiindigcn Fahrt zu

einem Fiugplatz vergchlcppi. Don wuf-

de Ricardo in cin Fliigzeugverfrachlcl.
Mach immer waren ihm die Augcn

verbunden and er konntc seine Pcini-

gar nicm sehcn, die ihm drohlcn, ihn

aus dem Flugzeug z‘u wcrfcn, wcnn cf

nicht rede.

Ricardo machte den ”chrlaeufcr”v
den Ex~Com. Daniel, dafiir vcrantwor‘r



lich, die Adressen “ausgeplaudert” zu

haben. Nun sitzt er uns gegeniiber und

emahlt uns “seine Repressionserleb-
nisse” und bieibt doch so ruhig dabei.

Nachdem er - emgegen den Dro-

hungen seinerFalterknechre - aufeinem

Militfirflughafen in Mexiko 11F. gelan-
det war, wurde er in ein Militfirgef‘ang-
nis gebrachr. Don wurde er wiederholt

gcfollert und zeitweise mil nassen Tij-

chemmedeamitdieElekmschmks
den gesamten KO‘rper durchdringen
konnten. Die Militfirs bediemen sich

auch der lypiseh lateinamerikanischen

Foltermelhode, bei der in eine Spru-
delflanche Chili gegeben wird, und diese

Mischung dam in die Nase - und darnit

.

in die Lungen - ihrer Opfer gespriiht
wird... Dann, irgendwann, liess man

ihn“in Rube”, d.h. er musste insgesamc
zwei Monale in Isolationshaft zubrin-

g0n,mit fijnf und mehr Soldaten rund

um die Uhr in seiner Zelle, die ihn “be-

wachten”. Nach zwei Monalen ohne

Lebenszeichen von ausserhaib dieser

Follerslatte, wurde er mil seinen Mit—

ngangcnen, die selbiges durchmachen

mussten, zusammengelegl. Es dauerze

aber noch Range, bis sie Anwallsbesuch

bekamen, - geschweige denn Verwandle

odcr Freunde sehcn konnten. Diese

Gcschehnisse ktjnmen sieh in jeder
lateinamerikanischen Militardiktatur

abgespielt haben, wirsindjedoch immer

noch in Mexiko, ein Land, in dem die

uIJCI'fekneDiktatur”alseine“Farceein(-:r

Dcmokrau'e”aufgeffihrtwirdyoreinem
Publikum, das aus Internalionaler

Wijhrungsfond, Wellbank, Vereinte

Narioncn, Europaischer Union und

andcrcr Organisationen beslehl, die

diesem Land einc “hoffnungsvoile
Schwcllcnsituarion" atteslieren. Die

"Festnahmcn” wurden in der Offent-

lichkcit als Erfolg der “Ermittlungen
gcgen Terroristen dcr EZLN" gewiir—
digl, fiber das Schicksal dcr Gefollerten

verlaulele jedoch kcine Silbe ausser

cincm Bild von cincr Zelie, das die

"gcffihrlichen Terrorislen” hinLer Gil-

lCm zciglc, und cin anderes mil“sicher—

gestelltcn" Waffcn und Propaganda—
malerial. Ricardo und seine fiinfzehn

Mitgcfilngcncn biieben [ibcr zwei Jahre

1m Knast, bcvor sie freigcsprochen wer-

an musslen, da ihncn keine straibare

Handlung nachzuwcisen war. In den

Prozcssverhandlungcn wurdcn 50g. me—

dizin ischcund psychiatrischeGutachlen
Vorgcbrachl, aufgrund dercr sic diese

“Sonderbehandiung” erfuhren: Ausge-
steiltvon Polizeibeamten bescheinigten
sie eine hohe Gewaitbereitschaft, eine

extrem hohe‘flcriminelleEnergie”sowie

gleichzeitig Schizophrenieund Paranoia

bei alien Arrestienen.

Lemeres ist naeh wissenschafflich-

psychologisehen Gesichtspunkren
schier unmdglich. Ihregesundheitliche

“Beguliachumg” fiihrtedieFolterspuren
auf “Unfalie bei Fluehtversuchen”

zuriick. Em als ihre Verteidiger glaub~

wiirdige Gegengutaehten beibringen
konmen, die erst nach eineinhaleahren

Prozessdauerzugelassen wurden,raum-

Le das Gericht ein, den Gefangenen

fiberhaupr keine SLraftat nachweiSen zu

kennen,dienureine“banaleHausdurch-

suehung” gerechtfertigt hatte...

Sie wurden also knapp zwei Jahre

nach dem Uberfall“unidemifizierbarer”

Miiitfirknrfifte und naeh der Medienkam-

pagne gegen die arrestienen “EZLN—

Terroristen” wieder “auf freien Fuss“

I II
Pam

amifirdmchhe
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13. Dezember 1998: Um 6:30 wurden

am 13.Dezember priistische Campe-
sinos aufdem Weg zur Comunidad L05

Platanos in der Gemeinde E1 Basque
von maskierten und bewaffneten Man-

nern angegriffen. Dabei sIarb ein elf-

jahriges Kind und sieben weitere Men-

schen warden schwer verleizr. Dieser

Angriff sreht im Kontext der sich zu—

spitzenden Gewalr in Chenalhd, einer

Region in den Altos von Chiapas (Ac-
real, eine Comunidad, die aufgrund des

Massakers am 22.Dezember 1997, bei

dem 45 Menschen von priistischen Para—

milirars hingerichtet wurden, weltweit

Aufmerksamkeit erregte, befindet sich

in ebcn jener Region). 1998 hates acht

(gemeldele) Angriffe aus dem Hinter~

hall an verschiedenen Omen in Chenalhé

gegeben, bei dencn mindesrens fiinf

in.
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Menschen ihrvLeben verloren und min-

destens 20 Menschen schwere Ver-

letzungen 'erlitten haben.

In Los Platanos leben 370 priistische
F‘amilien, die Ende April diesen Jahres

die 34 zapatisu'schen Familien vertrie-

ben haben, die sich seit dem als

Fltichtlinge in Nachbarorten befinden.

Die offizielle and somit welt ver-

breitete Version, macht die EZLN flit

den Angriff in Los Platanos verant—

wortlich. Dies’ wird (nicht nur) in La

Jarmada als Versuch seitens der Regie-

rung gewertet, die Consulta und somit

weiterhin “friedliche” Losungen zu

blockieren und zu verunmoglichcn. Mit

einem Comunicado an das Volk von

Mexiko und an die Viilker der Welt und

an die nationale und internationale

Presse wehrt sich die EZLN vehement E'!
gegen die Vorwiirfe. Das CCRI erkl'art

die internen Machtkéimpfe der ver—

'

sehiedenen ParamilitaerischenBanden, 5*;
die um die Vorhen’schaft in Los Platanos

‘1

und Umgebung kitmpfen, flir schuldig.
In zehn Punkten wtrdl diese Version

dargelegt, so wird‘ LB. aufgekl'art, dass

die Gemeinde Los Platanos sell einem

Jahr unter der totalcn Kontrolle von

Paramilitiirs, bundesstaatlichen Sol—

daten und Elementen der Seguridad

pt‘iblica des Staatcs Chiapas steht.

Ausserden eben genannten kann sich in

der Region keineR fret bewegen.
Ausserdem weist die EZLN emeut da-

raufhin,dass sic keineZivilen angreifen.

ll \\\\\\r \\\\\-\\\\l‘\

Verantwortlich ftir den Mord an dem

Kind und ffir dieSchwerstverletzten

erkliirt die EZLN die Regierung, da sie

die Paramilitaers aufbautund finanziert.

15.Dezember 1998: In einer gemein-
semen Aktion haben 50 Elementc cler

Seguridadpublica(Sicherheitskriifteder
Polizei) und ein Dutzend bewaffnetcr

Ziviler, Mitglieder einer ncucn para-

5 Jahre nach Beginn des Aufsiandes —- l Johr mach dem Mussoker —

er

\\\\\\ Mt Ntttttlt .

militaerischen Bande die in den Altos
von Chiapas operiert, die autonome

zapatistische Committed San Juan de
la Libertacl (offiziell: Union Program)
in der Dun‘kelheit (20:00 Uhr) enge-
griffen und fit: 16 Stunden besetzt ge~
helten. Diese Aktion provozierte die
Flucht von 43 Fam'nlien in die Berge.
Viele von ihnen befinden sich noch
immer in der Canada Chabajeval, wo es

v.a. in den Nechten sent kalt 11nd new

ist. Ste haben wetter Essen noeh Kick»

clung bei derFluchtmitnehmen kfinnm
In weniger ale sechs Monaten ist (lies

aha

\\t\\\\\t\\\\
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der zweite Angrift durch Elcmcntc dcr

Swampnlizei aufSt‘tn Juande la Libertad.
Beidem Angrtttaln 10.Juni 1998 wur-

{ten ftinf Mensehen der Gemcindc ge-

tfitet. Die Geflfichitctcn habcn Angst, in

thrflorfzmfickwkehrcn; sicsind sicher,
{13153 die Regiemngfl dcs Staaics cin wei-
mites Animal plant m‘ dieses Mal in Un ion

Program.
RS. zumTheme “Aufstandsbekiim-

pttmg“: D61? Attgriff vom J uni war

wtthmnd tier Metatarmc und dcr J ijngstc
wet 2w: Zeit tier Kaffcecmtc.

Nachfolgend der Versuch cines Ex—

trekts ans verschlcdcncn in den lctzten
Tagen 11nd Wochen erschicncncn Ana-

lysen
“EinJehr mach (Item Actcal -Massakcr

bet Dr. Ernesto Zedillo, Obcrkomman-
dterender tier m‘cxikanischcn Armec,

den Krieg in Chiapas vcrlorcn, gcnauso

wteoeminstdieuSA in Vietnam
, Frank-

t'emh m Algerien und die Sochtunion
m Afghanietan dcn Kricg bcrcits vcr-

lawn hatten, beyor sic ihro Truppcn
mm Kriegssclmuplatz abzogcn",
scnluesfolgert Aldolfo Gilly in einem

Benrag in La Jornada (22.12.98). 1m

welteren beechreibtcr die 4 Stadicn dcr

Ntederlage Zedillo’s in Chiapas:

6 Wochent



1. Das Misslingen, Subcommanclame

Marcos wahrend der verréiten'schen

Offensive im Februar 1995 an fas-

sen.

Das Versagen der Regierung, das

von ihr selbst unterzeichnete Ab-

kommen von San Andres anzuer-

kcnnen, durch das einen vom Parla—

ment bestatigter und von der Gesell-

schaft untersttitzterFrieden moglich

gewesen ware, ohne dass eine der

Seitcn das Gesicht verloren hatte.

Das Massaker von Acteal, das dem

Massaker von My Lai in Vietnam

gleichkommt.
Die Situation ein Jahr nach Acteal,
wo Widerstand gegen die Regie-
rungspolitik selbst in den Rangen
der Armee sichtbar wird.

Es sei schwer vorstellbar, class Armee-

Dissidenten die Dreistigkeit besassen

die Paseo de la Reforma hinunterzu—

marschiercn, wenn sie nicht die Unter-

'stiitzung aus weniger sichtbaren Eeken

innerhalb der Armee verspiirten (ge-
mcint ist dcr Von Oberstleutenant

Hildegardo Gomez gefiihrte Protest—

marsch von 51 Militarangehorigen am

19.12.98 durch Mexico City).

Gerold Schmidt (Poonal No. 365)

betmchtet diejuengsten Entwicklungcn
mit verhaltcnerem Optimismus. Unter

Hinwcis darauf, (12155 in den vergan- 1/

gencn Jahren mehrere Versuche der
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EZLN gescheitert sind, landesweit eine

zivile Massenbasis cler Zapatistas auf-
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zubauen, raumt er jedoch ein, dass die.

Stimmung nach dem dreitagigen
"

Meinungsaustausch zwischen der

EZLN-Ffihrung und knapp 3.000 Ver—

tretem der nationalen und internatio-

nalen ZivilgesellschaftMitteNovember
in San Cristobal unemanetoptimistisch
ist. Die Zusammenkunft war ein wich-

tiger Test ftir das Verbaltnis zwischen

den zivilen Organisationen und den

Aufstfindischen. Die Tatsache, dass der

Andrang in San Cristobal grosser war

als viele erwartet batten, zeigt, dass die

Mobilisierungskraft der EZLN in der

Och dem Treffen

P

Gesellschaft auch ohne spektakulare
Aktionen nach wie vor gross ist.

Besonders ennutigend:
Gustavo Esteva, EZLN—Berater bei

den seit September 1996 unterbroche—

nen Verhandlungen mit der Regierung,

erklarte er babe eine neue Generation

gesehen die bisher die Fehler tier unter I

sich

zers/trittenen
Linken vermeide und

1’
I

I
' I
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die Falligkeit 211m Zulioren babe. Das

Treffenin San Cristdbal legte die Basis

fuer die angekijndigte landesweite

Befragung 211 den Reformvorsehlagen,
(liedieParlamentskbmmission zu Chia-

pas (COCOPA) in der vergangenen Le-

gislaturperiocle erarbeitete und die in

wesentlichen Punkten dem Abkommen

11011 San Andres entsprieht (vgl. Chia-

pas 98 No. 5). Die Zapatisten selbst

sicberten in San Cristobal zu, dass sie

ffir (lie Consulta 5.000 Personen aus

iliren eigenen Reihen entsenden konn-

ten. Wenn das aufdem Treffen gezeigte
lnteressederzivilen Organisationen von

Dauer ist, miissten diese die Zahl lan—

desweit vervielfachen kennen.
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“Special Report”-Reihe

(littp://wwwnonviolence.org/sipazD
die Zuspitzung der Situation1n den'1n-

I digenen Gemeinden von Chiapas im

I Verlauf des letzten Jahres zusammen.
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Dabei wircl die massive Wlitarisie-

rung des Landlaeises Chenallio beson-

ders kritisiert. Nash dem Massaker

warden dort zusatzlich 2.000 Soldaten

stationiert. Noah beute befinden siclh

y'.',,u-
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Militarlager in fiber 10 Gemeinden,

hauptsachlich in der Region von Aeteal

und Polho. Man sprieht von umgerecb-
neteinem Soldaten pro Familie in dieser I

1

Region. Viele Analytiker sinri 211 dem /
I ’

,

Schluss

gekornrnen,
class der Einsatz -
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derneuenFiguren, dienaebdem Aeteal-
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Massaker von Zedillo bemfen wurrlen

(InnenministerLabastida Dialog~Koor- / // /’
dinator Rabasa Chiapas-Gouvemeur I

Albores), 'Ausdruck einer Verhaming

der Regierungslinie war. Unter dem/
Slogan, dieRegion befrieden zuwollen/
hat die Regierung die Spannungen

vergrossert, indem sie in Polizei-Militér.
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litfiten demontiene (vgl. ChiapasQS
No.3) und mitder Implementierung des

'

im Juli verkfindeten Plans zur “Remu-

nizipalisierung” (= administrative

Neuaufgliederungvon Chiapas) begann

(vgl. Chiapas98 No.7). Die Wahlen im

Oktober,routineméissigmitzahlreichen
Unregelmfissigkeitenbehaftet,brachten
einen breiten Wahlsieg ffir die PR1 (was
neben der wahltaktisehen Ausnutzung
der Uberschwemmungskatastrophe
auch durch die von der EZLN em-

pfohlene Stimmenthaltung begfinstigt
wurde; - Anm. P.Cl.). Aufgrund der

weitgehenden Ignorierung eingebra-
chter Klagen fiber Wahlbetrug hat die

Opposition angekfindigt, dass sie zu

Jahresbeginn, wenn die Neu”gewfihl-
ten” ihr Amt antreten, zur Besetzung
von Verwaltunggebfiuden mobil ma-

chen will.

Inzwischen haben die Spannungen

(Drohungen, Morde und andereGewalt-

akte) in den betroffenen Kommunen

(z.B.LasMargaritas,ElBosque,Nicolas
Ruiz und Tumbala) erheblich zugenom-

men. Eine Zunahme paramilitarischer
Aktivitaten wird von einer Gesetzes-

initiative des Gouvemcurs von Chiapas

“bcgleitet”, die sich “Amnestie ffir Ent-

waffnung ziviler Gruppen (sic !) im

StaatvonChiapas”nennt.Einige Analy-
.
tiker schlussfolgem, class dieses Gesetz

zur Legalisierung der S traflosigkeit ffir

Morder und paramilitaerische Gewalt-

tater eingebracht wurde. Nachdem sich

die Vermittlergruppe zwischen EZLN

und Regierung (CONAI) im Juni wegen

permanenter Angriffe durch die Re-

gierung unter Protest selbst auflo’ste,

fibt die Bfi‘ndesr‘égierufig Dr‘uck afif

COCOPA aus.

COCOPA, deren cigentliche Aufgabe
es sein sollte, die zwischen der EZLN

und der Regierung ausgehandelten
Ubereinkunfte legislativ umzusetzen,

so]! nach Wunsch der Regierung die

Vermittlerrolle fibemelimen, was die

EZLN strikt ablchnt. Am 11.12.98,

wurde von E.I.A. Daes, der Vor-

sitzenden der UNO-Unterkommission

ffir indigene Vfilker, nocheinmal die

Auffassung bekraftigt, dass die Er-

ffillung der Vertrage von San Andres

ffir die mexikanische Regierung unum~

,géinglich ist, eine Aufassung, die sich

im Prinzip mit der Auffassung anderer

intcmationalerNichtrcgierungsorgani-
sationen deckt.
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Seit dem Massaker von Acteal sind
96 Personen, einschliesslich 11 Staats—

bedienstete, in Halt, wobei der Anklfi-

ger die meisten von Ihnen des “orga-
nisierten Verbrechens" beschuldigt. Der

zustandige Richter hingegen will diese

Anschuldigung nur ffir 3 Personen

gelten lassen, ungeachtet der Tatsaehe,
dass es eigentlich unmfiglieh ist. dass
sich fiber 90 Personen “zuffillig” am

gleichen Ort, zur gleichen Zeit an der

Ermordung von Menschen beteiligen.
Verwandte der Bescltuldigten prote—
stierten in Tuxtla Guiterrez, der

Hauptstadt von Chiapas, um ihre Frei~

iassung zu erwirlcen, bislang aber ohne

Erfolg. Es existieren weitere Haftbe-
fehle (laut El Pais insgesamt 32), die

jedoch taut Nationaler (=Regiernngs»
Menschenrechtskommission CNDH)
nichtvollstrecktwerden, um “die Span»
nungen im Landkreis nicht zusatzlicli
zu erhdhen” (anscheinend Hagen die
ca. 150 Paramilitéfis, die in 10 Gemein-
den Chelnahos weirerhin ungestfirt
operieren, zur ENTspannung bei; —

Anm. P.Cl.). Eine zusfitzliehe Offem

barung der CNDH: Es existieren auch
Haftbefehle gegen hohe Beamte, die
aber wegen Fluehtgefahr nicht oftent-
lich gemacht wfirden (Grfinde, warum

diese nichtausgefr‘ihrl werden, wurdert
offensichtlich nicht verraten).

Diesem Trend entsprechend konzcu»
triert sich das von Jorge Madrazo
Cuellar, Generalstaatsanwalt von Me-

xico, am 20.12. prfisentierte “Weiss—
buch fiber Acteal” darauf, das Ereignie
(erneut) n18 Resultat eines “ethnisch-
rcligifisen” Konflikts darzustellen, der

durch die Existenz der “absolut
verfassungswidrigen” autonomen Ver-

waltung in Polho und die (dadurch??)
schon seit langerem herrschende
Gesetzlosigkeit im Landkreis Chelnaho
begfinstigt warden sei. Darfiberhinaus
verstieg er sich zu der Behauptung,
class das Massakcr nicht stattgefunden
hatte, wenn zu diesem Zeitpunkt die

'

Armee bereits prasent gewesen ware

(gerade, als hfitte es am 22.12. vorigen
Jahres keine S icherheitskrfifte gegebon ,

die in ein paarhundertMeterEntfemung
vom Ort des Massakers “nichts gesehen
und gehort batten”). Gonzalo Ituarte,
Vikar ffir Gerechtigkeit und Frieden

der Dioezese von San Cristobal, verwies

darauf, dass das “Weissbuch” die

Zapatistas alt»: “indirekt schuldig” am

Massaker bezeichnet und zugleich die

“direkte Ursache“ des Massakers, «1h.

Existenz und Aktivitaten der Paramili-

tfir‘s, ignoriert. Garnicrt wurdc-das

Meade offizielldr Geschmacklosig-
ketten dumb Helik‘optcr-chrflfigc und

Mrlttaerpatrouillcn wahrcnd dcr

Gedenkfeierin Actcal am 22.12.98.2ur

Vervollstandigung diescr Liste von

Prefab undfih‘aflofiigkcitwi schlicsslich

noeh erwfihnt, (less die namcntlich
bekannten 6 Mfirder von J030 Tila,jcncs
Cltoldndigenas, dcr unmittclbar nach
seiner Aussage bet dcr intcmau‘onalcn

Mensehenreehtsmission am 21.2.98

untgebt‘acht wurde, nach wic vor auf
frelem Fuss sind find u.a. dabci boo-

fiach‘tet warden. Wic sic mit Angchfi-
aged der Sicherheitskracftc Basketball

smelten, assert find trankcn.

like Situation dei— inzwischcn 10 000

Flfiehtltnge in Chelnaho (ca. 2500 davon
gehfiren an den ”Abcjas") ist unver—

iindert. Die Kinder in den Flfichtlings—
lagem 3in im Begriff in das zweitc

Jain“ olme Schulausbildung zu gchcn.
D16 Abejas haben ijm Lager von Actcal

zwareme Schulgefifiudc aus Bloch und

Plasukerrichtet,es fchltjcdoch an Lch—
rem 11nd an Lehrmatcrial. chnglcich
dutch Hilfsliefert‘mgcn untcrstfityt

geetaltet sich alas chcn in den Lagcrri
kerneswegs leieht; Zum Gcffihl dcr

blumlomgkeit untl Abhangigkcitgcscllt
arch tier Maid cle‘ PRI-Anhiingcr in
Chetnaho, die sieh‘ bcrcits bcim Gou-

verneurvon Chiapa‘s darfibcrbcschwcrt
haben, class sic von dcr chicrung vcr-

nachlttssigt wfirden‘ und kcinc humani-
tfire Hilfe lzveicétmen1



Zapalis’ren
s’rarten eine

neue

politische
Offensive

Landesweife Befragung
soll Bevdlkerung Mexikos

mobilisieren

van Ulrich Brand and

GeraldSchmidt

(Mexiko-Sladt, 15.,Mfirz 1999).- In vie—

lcn Stddten und Ddrfem Mexikos sah

man in diesen Tagen Aufrufe an den

Hauswéindcn, die auf den 21. Marl ver—

wiesen. “Mach dich auff”, “Geh wfih-

lcnl”, “Organisiere dich!” war da zu

lcsen, obwohl weder Parlamenls— noch

Priisidcmschaftswahlen anslanden. Die

im Bundesstaat Chiapas aktiven Re-

bellcn der Zapatistischen Armee der

Nationalcn Befreiung (EZLN) und ihre

sozialc Basis versuchten ein weileres

Mal, in die politisehe Offensive zu

kommcn. Die Befragung “Ffirdie Rech-

le dcr indigcncn Vélker und fiir das

Endc des Ausrottungskrieges" some

Mcnschcn in Mexiko und auch in ande-

rcn Léindcm mobilisiercn. Vier Fragen

gzichs zu beamworten: Soll dieindigene

Bevdlkerung mitall ihrerVielfalt in die

mcxikanischc Gescllschaft inlegriert

werdcn, um ein “neues Mexiko” auf—

zubaucn? Sollcn die indigenen Rechle,

wie sic im Abkommen von San Andres

im Februar 1996 von der Regierung

anerkanntwurden,indermexikanischen

Vcrfassung festgeschrieben werden?

Wie in dcr Vergangenheit waren die

Fragcn dcr Zapatisten nicht sonderlich

konkretgchaltcn. Abschlieficnd stellten

Sic“cincn wahrcn Frieden mittels Dialog

und Emmi l ilarisicrung” zur Disposition,
sowic den Vorschlag, ein imperatives
Mandat nach dem Prinzip “gehorchend
befohlcn” einzufiihrcn. Mexikos Innen-

ministeranciscoLabastidananmedie

Befragung“absur ”, ffir die Indigena—
Kommission der kalholischen Bischofs-

konferenz waren dieFmgen“parteiisch”
und Lrugen nicht zu grundsfitzliehen

Ldsungen bei. Dagegen meinteBischof

Samuel Ruiz Garcia aus der chiapane—
kischen Ditjzese San Cristobal, es han-

dele sich um eine “friedliche Anstren-

gung”, die willkommen sci. Wichtiger
215 die vorhersehbaren Antworten wird

die Beteiligung im Vorfeld un'd am Tag
der Abslimmung sein. (Bei SF-Red.-

schlufl noch nicht ausgewertet). Mdg-
licherweise werden mehrere Millionen

Menschen an den 6.700 Wahltischen

irn ganzen Land ihre Meinung zu den

Fragen abgeben. Mehr als 20.000 “Bri-

gadisten” waren an der Vorbereitung
der Befragung beteiligt. Davon sind

5.000 - je 2.500 Frauen und Manner —

zapatistische Delegierte ans den Ge—

meinden und Ddrfem im Einflufigebiet
der EZLN. Allein 800 von ihnen befan~

den sieh in der mexikanischen Haupt—
stadl. Sie wurden am Sonntag auf dem

Plat: vor dem Nationalpalast von der

Menschenrechtsaktivistin Rosario

lbarra empfangen. Getreu ihrer aktuel-

lcn Devise“als einzige Waffedas Wort”

und mit schwarzen Mfitzen maskiert

ffihnen sie unter anderem Diskussions—

veranstaltungen an der staatlichen Uni—

versitéit UNAM durch. Auch ein FuB-

ballspiel gegen mexikanische Altprofis
slancl auf dem Programm. Der Regie- -

rung blieb nichts anderes fibrig als die

Aklion zu dulden. Sie versuchtejedoch,
die Bedeutung der Befragung herunter—

zuspielen. Die “Abkommen fiber indi-

gene Rechte und Kultur”, die im Chia-

panekischen Ort San Andres unter-
4

zeichnel wurden, sind die einzigen
festen Vereinbarungen zwischen Re-

gierung und EZLN. Doch sie bilden bis

heute den emscheidenden Streilpunkt,
denn die mexikanische Regierung hat

nie Anstalten gemacht, sic in die Tat

umzusetzen. Dies war zusammen mit

der zunehmenden Militarisierung des

Bundesstaats Chiapas derGrund dafi'ir,
daB die EZLN die direkten Gesprfiche
abbrach. Die Idee der landesweiten Be-

fragung wurde im Juli 1998 von der

EZLN in ihrer 5. Erkléirung des Lakan'

donen-Urwaldes vorgeschlagen undauf

einem Treffen mil 3.000 Teilnehmem

in Chiapas im November desselben Jah- .

res beschlossen. Die Zapatisten haben

deuflich gemachl, daB es ihnen vorallem

um die Selbstorganisationsprozesse im

ganzen Land geht: Mobilisierung und

Dialog sind die entscheidenden Be-

griffe. “Dialog” meint dabei die so.
-

genannte Ziviigesellschaft, niehi in

erster Linie die Regiemng
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memes
elobdi
“Adm

isierung
des

Widerslqndes
»Wenn Du nur kommst, um mir zu

""

heifen, dann kannst Du wieder nach

Hause gehen. Wenn Du abet meinen

Kampf als Teil Deines Uberlebens-

kampfes betrachtest, dann konnen wir
"'

vielleicht zusammenarbeilen<< Diese

Aussage einer australischen Urein«

wohnerin ist das flbergeordnete Motto

a,
dos Manimedw Netzwerkes >>People’s

I... Global Action<< (PGA), das erst im

'0 Febniar 1998 gegriindet wurde. Diese

weltweile Aklion gegen den “Frei”han-

I de] und die WTO (Welthandelsorga—
nisation) verstcht sich nicht als Orga~
nisation mitMitgliedschaft, sondem als

losen ZusammenschluB bereiis beste-

hender Basisbewegungen aufallen fiinf

Kontinenlen. Das Ziel ist, cine grom-

mogliche Anzahl von Menschen und

Organisationen zu aktivem Handeln zu

bewegen.
Bei PGA wirken Organisationen mil

wie die brasilianische Landlosenbe-

wegung “Movimento Sem Terra”

(MS'D,diemexikanischeZapatistische
Befreiungsfrom (FZLN), die Maoribe-

wegung aquotearoa (Neuseeland) uncl

die Bauerinnen- und Bauernbewegung

des indischen Staates Karnataka, KRRS.

Die Basisbewegungen der “People’s -

Global Action” haben sich auf vier

Prinzipicn geeinigt, nfimlich:
- cine eindcutige Ablehnung von

Institutionen wic WTO und Freihan-

delsabkommen wie NAFTA (Nord-

amerikanischesFreihandelsabkommen)
und die Européiische Union,

—- einc klare Konfrontalionshaltung,

weil Lobbyismus nichts bring! und
Institutionen nicht reformierbar sind,

— den Aufrufzum gewaltfreien zivilen

Ungehorsam und zur Bildung lokaler
Initiativen (beisp‘iclsweise alternative

Wirischaftsfonnen),
— cine dezentrale und autonome

Organisationsstrukmr.
Der in den Prinzipien genannte ge-

waltfreie zivile Ungehorsam Schliefli
auch Akiionsformen nichl ans wie die

diejenigen von FIRES in Indien, die
eine Fabrik der Saaigutfirma Cargill
gestiirmt und anscblieBend in Brand
gesleckt haben, oder Fenland-Kellen
wie Kentucky Fried Chicken und
McDonald’s zerstort haben — nur durfen
auf keinen Fall Menschen dabei zu

Schaden kommen. SchlieBlich ist die
zerbrochene Fensterscheibe eines La—
dens nichts im Vergleich zu dem was
der Kapitalismus an Mord und Zer—

storung taguiglich amichtet.

Dos Zusammenlaufen
verschiedener Bewegungen
Um gegen den Kapitalismus anauge»
hen, brauchl es eine starke Vemctzung.
Die Gruppen und Basisbewegungen,
die sich im Netzwerk von PGA zuSam~
mengeschlossen haben, eint die Ein~
sicht, daB ihr Kampfvor On mitanderen
Bewegungen in anderen Lilndcm ver~

netzl werden mufl. Durch eine solche
Vernetzung werden unmerklich er-

slaunliche Prozesse in Gang gesetzt,
fihnlich ciner explosivcn Mischung in

dcrChemiefiruppenausverschiedenen
Kontinenten, die vorher nicht mitei»
nander kommunizien haben, unler»
halien sich plb‘tzlicb fiber Grenzen
hinweg.

Ein britischer Aktivist von Reclaim
the Streets London (RTS) beschrieb
diesen ProzeB folgendermaflen: “Falls
es eine wichtige Leklion gibt, die Gms-
wurzelaktivistlnnen in England gelemt
haben,istes,daBaileslnieressantedurch
Konvergenzen gekommen ist. Konver—
genzen von Bewegungen, ldeen, Ku1~
Im'BII, Strategien etc. RTS ist in vielen
Hinsichten nichts weiteres als ein Zu-
sammenlaufen der Anti-SHaBenbe»
wegung und den Kampagncn gegen
denCriminalJusticeAct,dies wiedemm
war ein Zusammcnlaufen von Bewe»

gungen von Hausbcseizerlnnen, uavei»
lcrs (Roma und Sinii), ravers, Rechw»

i

anwfiiten und ande‘ercn DcmoneranLIn—

non. Mancbmal ind solchc Konvcr-

gcnzen nur dadumii cntslandcn, daB cin

pamLcute alto Taklikcn in cinen ncucn

Kontextimporiiertcn, zum Bcispicl die
'

Idea der Baumbesetzung aus don USA,
die dim gegen (lie Abholzung von

W’a‘ldem eingesem wurde und in Eng-

land erfolgreich gegcn dcn S Lrchnbau

cingesetzl wurde. RTS hm sich bci

Fromm mit den Livcmool Dockers

auch scbon kreativ solidarisicrt. Poli-

tische Smitegien in unscrcr Zcil — ob

101ml nder global-i hiingcn nichL davon

ab, intelligenie Analyscn zu crslcllcn,

aondem impirierte Synthcscn hcrvor—

zumfen, es gem ‘nichl dmum Bcwc—

gungcn zu addierbn, sondcm sic mil—

einander zu multiplizicrcn, nichl gc—

meinsame Forderungcn zu schrcibcn.

sondcm Zusammenslofic zu erzcugcn."
DennochistPGAkcin Ersatzinslrumcnl

flitdie Auseinandérsclzungen (Kiimpl‘c)
V01” 0n. Es mull zucrst ctwas zum

Koordi‘nieren mid Vcrnclzcn da scin.

Das zclpuficlische “Neiz

lokcller Kémpfe"

Die zapntistische Idec dcs “thch

InkalerKiimpfe” iiitnichtncueicwurde
jednch im Rnhniein dcr “Internationale
der Hoffnnng” dies intcrkondncnmlcn

Zapatista-Netzwerks nicht wcilgchcnd
genug nmgesetzi. Das inlcrkonlincnlalc

Netzwerk PGA k‘ann Bewcgungcn in

Asian and Afrika lcichtcr ansprechcn
E115 Chiapas-Solidaritiitgruppcn. Wobci

zugegebenermaflen dic Konlaklc Zum

afiikanischen Koniincm bci PGA schr

diirfiig sind. Dies licgt vor allcm damn,
daB die Kommunikmion inncrhalb von

PGA fast ausschllicBlich fiber c-mail
lfiuft (aufgmnd Von Kostcn und Schncl-

Hgkeit). um! die Telefonanschliissc in

vielen Sweater: deg Siidcns nichl iippig
verteilt and sondegrlich stabil sind. Dics

schafft ungesundé Hicrarchien, sind cs

(loch; hauplsiichlich wcch Miinncr dcs

Nordens,diei1bereinen IntcmcLzugang
VBrffigenunddamilaucheincnWisscns-
vorspmng gegcnilbcr andercn habcn,
den sic ale MachlmiBbmuchcn konncn.

Andererseits sind Diskussionsprozcssc
m einem imerkomincmalcn Nclzwcrk

DEF (cl-mail am einfachstcn zu orga—
nisieren, denn dais Komilcc von PGA,
(ins auf den Konfercnzcn gCWiihll wird
and auf der Gmndlagc dcr Prinzipicn



Entschcidungen in gemeinsamer Dis-

kussion Fallt, ist auf allen fiinf Korm-

nenten verueten.

PGA ist keine N60

Das Netzwerk PGA ist etwas Neues auf

dem Parkett der seit der Rio—Konferenz

Von 1992 herbeigeredeten inter-

nationalen Zivilgesellschaft. Der be—

deutcndstc Unterschied zu den

bisherigcn Nichtregierungsorganisa-
tionen (NGOs) ist die kompromiBlose
konfrontative Haltung und die Ab-

lchnung von Lobbypolitik, wie sic in

den Prinzipien verankert ist. Dies hat

auch einen EinfluB auf behabige
nordliche NGOS, die in den letzten

Jahrcn immer Starker professionalisicrt
wurden, sich bci Konferenzen immer

mchr auf das Erarbeiten von Ver-

besserungsvorschléigen fiir Abkommen

und Konvcntionen konzentrierten und

cine Rcgicrungsbcralungsfunktion
iibcrnahmcn.

Bci den Aktionen gegen die Ver—

handlungcn dcs MAI (Multilaterales
Abkommcn iiber Investitionen) in der

OECD in Paris war auch cine Veran—

dcrung bei der Strategie der NGOs zu

bcobachtcn. Mit Erfolg: die inter-

nationalc Koordin ierung von N605 und

Basisbewegungen hat unbestrcitbar mit

dazu boigeuagen, daB das MAI bei der

OECD gescheitert ist und nun untcr

andercm Namen in der WTO unter-

taucht.

Synergien in der MAI-

Kampogne

Die Anti—MAI-Kampagne ist auch ein

Beispiel von spannender Zusam-

menarbcit zwischen verschiedenen

Bcwegungcn. In der BRD wurde unter

Studicrendcn in vielen Stadten eine

massive Kampagne gegen das MAI

dadurch angestossen, daB Maria Mies

beim Bundeskongrcfi Universitat und

Gcscllschaft (BUG) im Januar 1998 in

Berlin cincn Vortrag hielt. Es Wurden

Diskussionskreise und Lernprozesse

initiicrt, bci denen Studicrende sich

intensiv mit Fragen rund urn Kapita-
lismus und die Rolle des Staates b. -

schiiltigtcn und sich immer wieder auf

Seminarcn austauschten.

In Frankreich bildete sich ein breiter

Protest von Kuiturschaffenden iiber das

“Dbservatoire de la Mondialisation”.

(Observatorium der Globalisierung) bis

hin zu “Droits devant! i”, die sich fiir die

Migrantlnnen ohne Papiere (Sans Pa-

piers) einsetren. Mitglieder von People’s
Global Action waren bei den Aktionen

gegen das MAI in Paris mit dabei und

haben an den Strategielreffen derNGO-

Vertreterlnnen teilgenommen. Sie

haben aucb an vorherigen Treffen (eines
fand im Mai 1998 in Genf statt) ein

klein wenig mit dazu beigetragen, daB

ein Gesinnungswandel unter den NGOs

stattfand: weg von Verbesserungsvor—

sehlagen 3: la Sozial— und Umwelt-

klauseln hin zu einer konfrontativen

Haltung, das MAI-Abkommen egal wie

und in welchem Gremium es verhandelt

wird, grundsatzlich abzulehnen. Dies

driiekte Susan George in einem Briefan

die OECD im November 1998 aus. Die

OECD hatte NGOs zu einem Treffen

am 2. Dezember 1998 eingeladen, um

fiber das MAI zu diskutieren, und war

iiberraschend auf vollige Ablehnung

gestoBen. Mehrere NGOs unter—

zeichneten den Briefvon Susan George,
gratulierten ihrdazu,aueh WEED (NGO
in Bonn) 7.0g die Anmeldung fiir das

OECD-Treffen zuriick und schlieBlich

ging nur WWF (World Wide Fund for

Nature) hin. Kurz darauf verkiindete

die OECD das offizielle Scheitem des

Abkommens in einer Presseerkiarung.

Repression

Ein Netzwerk wie PGA, das unkal-

kulierbare Wirkungen hat, ist fur die

Herrschenden gefahrlicher als die

beteiligten Aktjvistlnncnselbstglauben.

Furviele Aktivistlnnen kam dieRepres-

sion gegen ein junges Netzwerk, das

erst seit Februar 1998 existiert, fiber-

raschend. Wahrend den Aktionen im

Mai 1998 erfolgten mehrere hundert

Verhaftungen erfolgten. Auchein harm-

loses Seminar iiber “Globalisierung und

Widerstand” im August 1998 in Genf

wurde von der Polizei behelligt, samt-

liche Teilnehmerlnnen verhaftet und

ihre Zelte durchsucht. Beunruhigt hatte

die Staatsorgane wohl die Tatsache,

dafi sich bier Leute einfach so aus etwa

l9 verscbiedenen Landem trafen, zum

Bcispicl aus Israel, der Ukraine, aus

Bangladesch, aus Nicaragua und den

Niederlanden. Im Vorfeld des “Geneva

Business Dialogue” griffen die Beho-r-

den abermals hartdutch: Um eine inter-

nationale Koordinienmgzu verbindern,
wurden Anfang September das Biiro

von “People’s Global Action” und

mehrere Wohnungen von PGA-Akti-

vistlnnen in Genfdurehsucht, séimtlicbe

Computer, Disketten und Dokumente

voriibergehend beschlagname

Geneva Business

Dialogue

PGA wurde sogar beim “Geneva Busi-

ness Dialogue” im September 1998 in

Genf im Plenum namentlieb emahnt,
einem Treffen zwischen 450 Kenzem-

chefs und VertreterInnen von versehie—

denen UNO-Organisationen,organisien
von der In temationalen Handelslzammer

(ICC). Ihr President, Helmet 0. Man-

cher; ist gleicnzeitig Chef ties Multis

Nestle und deslndusuielobbyverbandes
“European Round Table of Indus-

tn'alists” (ERT).
In der offiziellen Erklfirung ties

Geneva Business Dialogue zeigten sich

die Konzemchefs beunruhigtdureh die

Zunahme von Organisationen, die sich

nichtsoleichtwie Gewerkschaftenoder

Nichtregierungsorganisationen befrie-

den lassen wiirden und sie bekannten

sich dazu, diese neuen Organisationen
gezielt bekampfen zu wollen.

Die Nichtregiemngsorganisationen
entschlossen sich, der ICC in Paris ?

n
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wfihrend den MAI-Verhandlungen
einen Besueh abzustatten. Die General-

sekretérin der ICC, Maria Livanos

Cattaui, weigerte sich, mit den 200

Demonsuierenden zu sprechen. Die

Aktivistlnnen besetzten kurzerhand

I repriisentaiiven Saal mit Kronleuehtem

'
, im ICC-Gebfiude. Mit solch radikalen

NGOs halten selbst die Sicherheits—

krfifte, die den Treppenanfang be-

waehten, nicht gereehnet. Die AkLivis—

[Innen hielten gleich cine Presse—

konferenz ab, und ein Vertreier aus

Bangladesch priisentierte die passenden

antikapitalistischen Wortedazu. Bei der

Aktion am darauffolgenden Tage be-

krfiftigte Agnes Bertrand vom “Obser-

vatoire de la Mondiaiisation" den

Wunsch naeh Formetzung der Zusam-

menarbeit inn dem interkontinentalen

Netzwerk “People's Global Action".

I

Krifik

. Das alles klingt fast viel zu schdn um

wahI zu sein. Ganz ohne Widerspn‘jche
istauch e_in 1nterkominentales Netzwerk
9"

nieht zu haben, auch wenn viele Inter-
nationalistlnnen die Netwendigkeit
eines solehen Zusammensehlussen oft
belunen und auch bever es PGA gab
betont' haben. Each was hat. eine in-
dische Bfiuerin mit der alleinerziehem
den Mutter in Wesleuropa, die Sozial-
hiife bezieht, gemein? Die Abiehnung
des “Neoliberalismus”, die negativen
Auswiflmngcn der “Globalisierung”?
Im konkreien Alkag ist eine selche

Solidariuitsehwerumzusetzenundnoch
schwerer in einer leieht verstdndlichen
Sprache in Flugblfiuem zn vermittein.

Und auch das Manifest der PEA, die

Grundiage, auf die sieh die vielen
Basisbewegungen und Gruppen, die
sieh der PGA zngehdrig ffihlen, bezie~
hen soilen, 1th einiges zu wiinsehen
iibrig. Die “Anaiyse” im PGA-Manifest
ist sehr dkonomistiseh, in der Hegel
wird die Benennung kapitalistischer
Henschaftsverhnlmissevermiedennnd
abstrakt vom “Neoiiberaiismus” ge~
sprochen, ohne den Begriff niiher zn

definieren. Die Erwfihnung van Patri‘
archat und Geschieehterverhfilmissen
ist aufgesetzt and nnvolistfindig. Die
Rolie des Sitaates im Globalisierungs,
prozefl ist vollkommen unterbeliehtet.
Der Neoliberalismus erseheint so

ffilschlicherweise als eine Diehntomie
zwisehen den “guten” Unterdrfiekten
und den “bdsen” Konzemen, ohne die
vielschichtigen Dimensionen von

Herausbildung und Festigung von

Hegemonie in der Geseilsehaft and die
eigene Versuicktheit des Individuums
in Hensehaftsverhfilmisse zu erfassen.
Hinze kommt, daB sieh innerhaib eines
Netzwerkes,‘ das kein Zenlraisekretarial;
hat eine informefle Hierarchie bemus—
bilden kann von Lenten, die aknv die
Informationen sammeln nnd (seiektiv)
verbreiten, eine Hierarchie die vie]
undurchschaubarer is: 2113 der Vorstand
ciner Partei, und manehmal nieht we»

niger mfichn‘g, wenn die basisdemo»
kratische Kontrolle zu sehwaeh ist.

Probiematisch ist bei der fehlenden
eingehenden Benennung vcm Herr-
sehaftsverhéiltnissen - bdse Zungen
wiirden von “Flaehwasseranalyse”
sprechen dieFokussiemngnnfdiezrans«
nniionaien Konzeme. Hier fehlt cine
emdeuhge Abgrenzung von Positionen,
die mitder Argumentati-on vom “bdsen”

Finanzkapitai cine mane zu antisemi-
tisehen bis hin zu nationalistischen
Positionen haben kdnmen.

Ein mdgrliehfes Forum ffir

ei‘nen} neuen

iniamaflbnolismus

Auf jeden Fail; sleht dic imcrkonii-

nentale Zusammeiimbcit crsl am An—

fang. Mangels anelercr Allemau’ve ist

es trotz aller Widerspriichc nolwendig
nnd thnend, das Netzwerk PGA als

mflgiic‘hes Forum fiir eincn ncuen

Intema‘tionaliemue zu nuchn, geradc
weil die unglaubliehc Dynamik inner—

halh van PGA seittibruar 1998 schon

erstannliehe Beisl‘niele von ncucr Zu-

sammenarbeit zwischen Gruppcn in

verschimlenenLflndem zutagc gcféirdert
hat. Die Fallslrieke dos Inlcmaliona-

lismus Iauem auefl hicr, und lasscn sich

aneh nicht von hcuie auf morgcn

beseitigen. Diane Horausfordcrung gill
es jedoeh gerade im Hinblick auf die

Gipfelverbereitun‘g in Keln 1999 anzu—

‘nehmen. dn die bikherigc bundcswcilc

Edilnvorbereimng‘ fast giinzlich dic

mtemationale Vemclzung ausgcklnm—
men hat. Der inlemationale Aklionstag

am18.Iuni1999,dervon eincm brcitcn

Bdndnievon Bewegungcn wicReclaim

the Streets vorbercitct wird, wird zur

Zed van den Gruppcn in den bcidcn

bundesweiten Pieha, die sich in Kéiln

treffen, kaum bea‘ehtct. Dic Tcxlc aus

dem Vorbemilu‘ngsproch werdcn

seiten in eine anderc S prache chrsclzl,

mlt Auenahme dcr Pupicrc bei den

Eurnpaisehen Ma‘rschcn.

’
Sehwierig sind jedoch dicPlanungcn

1m Rahmen der Intcrkominentalcn

Karawane, die im‘ Mai und Juni durch

mehrere Lander Europas zichcn soil

mid die etwas “Vlon, oben aufgesetzt”
wnkt, da sie von Indien aus angercgt
and nieht gemeinsam mit Basisbewc-

39113611 in Westenropa von unten cm-

WECkelt wurde. Mil cincm‘vcrniinfLi gen

DiskuseionsprozeB unlcr dcn Gruppcn

In den versehiedencn Liindern kénnlc

vzelieieht anch diescr Eindruck elwas

abgemiiden weridcn und die PGA-

Kamwane zusem‘mcn mil dcr “Gold

Qdfil’Lflben"~Karawnnc zu cincr liinder-

i113‘5"”grleifenden Mobil isicrung f[ir Kéln

111151 damper hinans bcilragen. Immcr
wzeder wed bemm, daB cs darum gcht,
Strukmren and thzc aufzubaucn, die
den Juni 1999 fibeidaucm, und Ansiilzc
ffir nene Perspe‘ktivcn jcnscils dos

gegeflwmigen Systems aufzuzcigcn.
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Kurzes
und

CDU-Kampagne

Marbach afleckar: Im Verlauf der

altemativen Unterschriftensammiung
kam es in der Stadt zu tumultartigen

Zustiindcn. Erboste CDU—Anhfinger
vcriibten zwci Mal gewalttéitige Uber-

griffcgcgen Unterschriftensammierder

Initiative. Der Grund dcr Aufregung
bestand vermutlich darin, dass die

Unterschriftcnlisten der Initiative dem

iiuBercn Erscheinungbild nach den

Listen derCDU nachempfunden waren.

Inhaltlich warcndieAussagenderListen
allerdings kaum zu verwechseln, dasmh

die Initiative nicht gegen die doppelte
S matsangchdrigkcit, sondcm gegen die
dOPPclle Slaatshfirigkeil mid fiir die

[Wagration der CDUaussprach. Das Er-

gcbnis ist fiir die CDU erschiitternd.

Zahlreicthurgcrunterstiitzten dieFor-

dcrungdcr“Initiativegegendiedoppelte
Slaatsherigkcit”, die CDU durch ge—

Cignete MaBnahmen in den Kreis tier
zivilisiertcn Menschcit zu re-integrie-

Fen. Zwar wurde seitens derCDU untes-

steilt, cs sci vor allem auf irrtiimlich ab-

gcgcbeneUntcrschriftenspckuliertwor-
den. Angesichts dcr Eindeutigkeit tier
Fordcrungen der Initiative heiBt dies

nicht wcnigcr, als den Marbacher Biir—

gerinnen und Bijrgem zu unterstellen,

Sic wiirdcn Untcrschriften leisten, ohne

Vorhcr dcn unterschriebenen Text ge—

Iesen 7.u haben, Oder sic seien gar des

Lesens nicht machtig. Derartige Unter-

steIIungen werden seitens der Initiative

schfirfstens zuriiekgewiesen. Der CDU—

Ortsvorsitzende Roland Liebl wandte

sich an die tirLliche Polizei und versuchte
‘

auf diese Weise, dic unliebsnme Kon-

kurrenz aus dem Weg zu rfiumen. Der

CDU-Gemeinderatsfraktionsvorsi-

tzende Dr. Bogner erklé'trte gegeniibc:

der Poiizei: “Mit allem habe ich ge-

rechnet, nur damit nicht.” Die Reaktion

der CDU zeigt, dass es ihr bei ihrer Un-

terschriftensammlung weder um Argu-
mente noch um differenziertePositionen

gent, sondem allein darum ,rassistische

bis rechtsextreme Ressentiments fur

sieh zu mobilisieren. Wieanders lieBe

es sich erkl'ziren, dass die CDU-Ver-

antwortlichen unterstellenjhre Klientel

wiirde Positionen gleichsam in blinder

Wut unterschreibenphne diese zuvor

auch nurgelesen zu habenDerschleehte

Eindnlck derCDUan diesem Vormittag
wurde sowohl dutch das handfeste Ver-

halten einiger ihrer Anhéinger unter—

strichen als auch durch dieTatsache,

dass mehrere Unterschriftensammler

der CDU bei einem Sprachtest nur

unzureichende Kenntnisse der deut-

sehen Sprache bewiesen. 1hr Verhalten

gegeniiber Andersdenkenden lieB auf

fundamentalistische Denkfiguren

schlieBen, so dass dieser Personenkreis

insgesamtnurwenig Anzeichen fiireine

Integrationsbereitschaft in cine demo-

kratischeGeseIlsehafterkennen liefiDie

Initiative und das Autonome Zentmm

Marbach werden auch weiterhin zuge-

gen sein, wo rassistische und rechts—

extreme Stereotypen in Wort, Bild und

Tat das friedliche Zusammenleben in

unserer Gesellschaft zu gefiihrden
drohen. Vielleicht hat die CDU aber

auch ihre Lektion gelemt.

Autonomes Zemrum Marbach e.V.

Bonn: Aktion “Taube” gegen die

CDU-Unterschriftensammlung. Mil

einerungewfihnlichen Aktion haben am

heutigen Samstag (6.FebruarlQ99) etwa

50 Menschen auf dem Bonner Mim-

sterplatz die Unterschriftensammlung
der Jungen Union und der CDU gegen
die doppeIte Staatsbiirgersehaft massiv

behindert. Bereits an den vergangenen
beiden Samstagen hatten die Christ.

demokraten ihre rassistjscheKampagne

SF1/99 [23]
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nicht ungestt'jrt durehfiihren kennen.

Nachdem vor zwei Woehen Unter-

schriftenlistenenmendetunddie Stz‘lnde

der Jungen Union umgekippt worden

waren, konnten die Nachwuchskonser-

vativen am vorigen Samstag ihre Hetz-

propaganda not in einem abgespemen
und von der Polizei scharfbewachten

Areal unter das begehrte Volk bringen.
Beide Male begleileten lautstarke Pro-

teste die Untersehriftenaktion. Heute

nun lieBen sieh die Gegendemonstrant—
Innen etwas Neues einfallen. Wiederum

war um den Stand der Jungen Union

und derCDU eine Absperrung en‘ichtet

worden, die von einer Hunderlsehaft

der Bonner Polizei abgesiehert wurde.

Zunfichst‘wurde nur gepfiffen und ge—

rufen. Plotzlich jedoeh kippte die

Stimmung: Die Gegendemonstrant-
Innen begannen die Christdemokralen

und ihre staatlichen Helferlnnen zu ver-

hohnen. Umer der Parole “Deutseh-

,Deutseh-, Deutschlfinderwiirstehen!"

(skandiert wie “Nie, nie, nie wieder

Deutschlandl”) prasselte mehrfach ein

Regen ans Boek- und S iedewiirsten auf

Junge Union, CDU, Polizei und unter-

lst Anarchie moglich?"
Auf diese Lind viele node-re Hagen
antwortet Alexander Berkman uml

gibl: damit eine leicht verstéindliche

Einfiihrung in das annrchistische Denken.

Alexander Berkman

ABC des Anarchismus

127 5., Broschur, 14,— DM

ISBN: Ell-931786005

“:3 Postfach 11 59, 71117 Grafennu
Tel: (1)70 33) 442 73

Fax (070 33) 452 64

e-Mail: TrotzdemuSF@t-online.de
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sehreibendeBiirgerInnen hemiederflie
Ordnungshmerlnnen griffen nicht ein,
wohl weil das Werfen von Wa‘jrstchen

*

noeh nicht fiir eine Festnahme wegen
Landfriedensbruchs ausreichtDanaeh
muBlen sieh der rassistische Pobel and
die ihn besehfiLzenden Steuergelderauf
zwei Beinen weiteren Spell gefallen
lassen. Die Stimmnng nahm zuweilen
Formen wie im Folsballstadion an. Ein
paar Koszproben der Gesfinge und Paro-
Ien: “Keiner gem mehr, keiner geht
mehr rein!” (als die Gegendemon-
strantlnnen kurzzeitig den Zugang zum

Unions-Stand yerspemen; analog zum

FuBball-Gesang “Einergemnoeh, einer
geht noeh reinl”)...

Ihren Hohepunkt erreichte die Ge-
genaktion jedoch, als die Demonstrant-
lnnen unter dem Ruf “Brecht dos Bret
und verleilt es timer den Amen!” mas-

senweise BroLkmmen vor den Zugang
zum CDU-Stand und in die Absperrung
warfen. Das nfimlieh loekte eineUnzahl
von hungrigen Tauben an, die voriiber—
gehend ffir ein ziemliehes Chaos sorg-
ten, 'untersehriftswillige BfirgerInnen
und Christdemokraten augenscheinlieh
unangenehm auf die Pelle mekten, den

Zugang zum Stand versoerrten - und
die Polizei vor ein Problem stellten:
Verscheuchen niitzte nichls, Zertram-
peln wfire fiberzogen gewesen, und
Festnehmen IieBen sich die Tauben na-

fiirlich auch nieht. Den Brotwerferlnnen
wiederum konme man so etwas wie
einen “VerstoB gegen dos Versamm-

lungsgesetz” niehtemsthaft vorwerfen.
Also gaben sich die Uniformierlen
endgiiltig der Lficherlichkeit preis, als
sie von zwei Demonstramen die Per-
sonalien aufnahmen -

wegen “nichi-

genehmigterTaubenfmtemng”.Wieein
ProzeB wohl aussieht, der bei einem

Widerspruch gegen das zuerwartencle

Ordnungsgeld gefiihrt werden milBte?
die Autonome Taubenstafiel Bonn

fodonfionf
San Francisco — The Biotic Baking

Brigade (BBB) schlug emeul mit einem

Tortenattentat zu ails einer Ihrer Akti-

vision cine Torte ins Gesieht des neo-

liberalen Wirtseha flswissensehafLlors

Milton Friedman wart”. Es geschah aul
einer Konferenz zjum Thoma “Priva-

tisierung der Emicliung”, die Friedman

organisiert hatte.‘ Der Zwischenfall

emignete sieh gegen 18:30 Uhr, kurz

hover tier fifihere AuBenministerGeor—
ge Schultz (enter Reagan) seine Begrii-
Bungsansprache an die Konfcrenz—

teilnehmerhalter: konmc. Der27jand ge
Tortenwerfer Al Decker nilhcrlc sich

Friedman wfihrencl der einigen Anhiin-

gem die Hi—inde seh‘iiucl [e mi [ den Wor—

ten: ”Mr. Friedmajn, il's a good day 10

pie!" 11nd warf die gesehmaekvolle
Kokusnuficremetmte in desscn Gesichl.

Decker wurde fesigenomnicn und cr—

wartet cine Anklagle wegen Kdrperver—
lotzung und Sehlfigerei.

Die BBB is! eineibiozenuisches Kol-

Iektivflas inNord»Kalifornicn operiert,
mitdom Ziel,diejedigen LeulemitDeli-

katem zu blamieren und zur Vcranl-

wortu’ng zu ziehem die Verbrechen be-

gangen haben. Letz‘len Sommcr bewarf

die Greene Charles Hurwilz, CEO of

MAXXAM Corporation, der dafiir

verantwortlieh isl, linss der Headwaters
Forest abgeholzl: ivurde und der den

Amerikanischen Steuemahler wiihrcnd
dos Savings & Loan Skandals 1980 1,6
Millionen Dollar kostetc. Diescn

Sommerbewarf BBB den Earth Firsl'ler

Darryl Chemey fill“ sein einem Wobbly

undUmweltak‘livislen widerliehes Ver-

halten. Decker, der auch 2113 Special
Agent Apple of the BBB bekanm isI,

eddiirte, “Wir halten M illon Friedman

flit Verhreehen gegen die Menschlieh—

keitffirsehuldig,we‘il er diesc Konfcrcnz

/I
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Organisiert hat, die den offendiehen

Bildungsauftrag privatisieren will.

Friedman giltals einer der herausragen-

desten neoliberalen Okonomen, er

unterstfitztdiePolitikderGlobalisierung

UHd des “freicn Handels”, die Armut,

Ungcrechtigkeit, Hunger und Oke-

logoische Zerstorung mitsichgebracht
haben. Der globale Marla hat die Erde

an den Rand des Kollapses geffihrt.
Was kann ich als junger Amerikaner

unter einem neoliberalen Wirtschafts-

SYStem anderes erwarten als eine de-

pressiv. stimmende McWelt?

Ich bin Zeuge geworden wie meinen

Mitaktivisten libel mitgespielt wurde.

weil sie den Headwaters Forest ver-

teidigen wollten: sie wurden verhaftet,

ins Gel‘zingnis geworfen, geschlagen,
mil Pfeffer bespn'jht und kiirzlich sogar

getotet.

Mit Milton Friedman werden Gou-

VCmcur Pete Wilson und der Finanz-

magnet Steve Forbes auf dieser Kon-

ferenz crwartet, ich glaube diesen drei

Figuren diirfte es gefallen ein wenig
ihre cigene Medizin zu schmecken.”

A (/F/PUF20/? 501/DARIM-Dill
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In den letzten 3 Monaten ist die

SChfilerInncnbewegung in vollem

Gauge gewesen und immer noch sind

rund 700 Schulen besetzt. Die Schli—

lerInncn pr'otestieren gegen die Schul-

reform, die seit letztem Sommer durch

dasGesetzZSZSeingeffihrtwerden5011.
Dieses Gesetz verkm‘jpft dieBildung mit

den Betricbsbeduerfnissen und miindet,

nach wie vor, in eine Intensivierung des

Prtifungssystems und einen immensen

Leistungsdruck. Die Schfllerlnnen

sullen sich strenger bemtihen, wfihrend

sich obligatorisch das klare Ziel einer

Karriere fiir die Minderheit and einer

sozialen Absage fuerdjeuebemiegende
Mehrheit vor Augen stellt, was an-

schliessend je nach dem in unqualifi-
zierte Ambeitsstellen, Albeitslosigkeit
bzw. ,rechtzeitige Einberufung in die

Annee’ interpretiert werden 3011. Am

wesentlichsten betn'fftdie Schfilerlnnen
jedoch derabsolute VerlustihrerFreizeit

bzw. ihre voellig unsichere ZukunfL

Diese Kaempfe haben sich zum gmssen

Teil radikalisiert und die Schulbe-

setzungen zusammen mit andauemden

Suassenschlaehten und Strassenblocka—

den haben sich bisher fiir die Regierung
ziemlich storend erwiesen. Die Anar-

.

chistlnnen haben sich alctiv in 'den

meisten Stfidten mit den Schfilerlnnen

solidarisiert und das hat zu ihrer Kri-

minalisierung gefiihrt. Neben einer

Reihevon Ermittlungen (nichtnurgegen

Anarchistlnnen natiirlich) wurde am

Freitag, den 15. Januar, der anarchi-

stisehe arbeitslose Pedagoge Vassilis

Evangelidis festgenommen, u.a. wegen

eines Brandanschlages angeklagt und

er gelangte in U-Haft. Seit Dienstag,
dem 19.1. ist er in den Hungerstreik ge-

treten. Seine Erkl'eirung dazu: ,,Ich bitte

um nichts. Ab heute trete ich in den

Hungerstreik, als Widerstand gegen die

Verhaftung,diefuermich derstaatliche
Reppresionsapparatbeschlossen hat. Ich

werde ins Gel‘dngnis gefuehrt, weil ge-

gen mich u.a. wegen eines Brandan-

schlags ermittelt wird. Dieser Vorwurf

ist konstruiert und beruht auf falsehen

Aussagen. Ich lehne sie ab und kaempfe
um meine FreilaSsung. Ich solidarisiere

mich mit der SchtilerInnenbewegung,

mitderAngstderWiderstandleistenden
Schillerlnnen. 1hr Kampf ist mit dem

Kampfum Abschaffung dieses Ausbeu-

tungs-undUnterdriickungsregimes eng

verbunden. Denn die Schulen spewen

dieJugend ein, um Untertanen, maschi-

nenfihnliche Menschen herzustellen,die

geme auf die Sehnsueht naeh Freiheit

verziehten sollen.

Freiheit fttrden gefangenen Genossen

V. Evangelidis

DerFa”Kosfas Adi/apatite;

In U—Haft befindet sieh auch seitdem

18.11.98 der 25-.iéihrige Anarchist
Kostas Mitropemos. Er wurde wegen

einer Reihe von schweren Verbrechen

angeklagt (11.3. Brandstiftung), weil er

wfihrend der Demo und der ansehlies»

sender: Strassenschlacht verhaftet war—

de, die dem Mordversueh einer Mazi-
_

Truppe an drei Mitgliedem einer linker:

Gruppierung folgten. An den drei vo-

rigen Tagen hatte es Strassenschlechten

in ganz Griechenland gegeben, da mas-

senweise an dem Kampf der arbeits-

losen Lehrer teilgenommen wurde. An

jenerDemo, am 18.6.98, wurden sowohl

ein Fernsehwagen, als auch ein Bul—

lenwagen abgefackelt und die Bums

der sozialdemokratischen Regiemngs—

partei PASOK angegriffen. Unser Ge-

nosse ist ein sehr aktiver Anarchist, hat

sieh dftermitvielen sozialen Kaempfen
solidarisiert und stellt insofem eine

Bedrohung fiir die Herrschaft dar. Es

lfiuft schon in vielen Stfidten eine

Kampagne um seine Freilassung.

”Makhno 119/ unser2m;
Mark/mo 119/ unserGoff”

Ein paar bosartige Bemerkungen zur

110—Jahr—Feier von Nestor Machnos

Geburtstag.
Am 9.und 10.Dezember 1998

SF 1/99 [25]



organisierte die staatliche Universitat

von Zaporozhye gemeinsam mit den

('irtlichen Behtireden cine Feier zu Ehren

des anarchistischen Revolutionfirs

Nestor Makhno an seinem Geburtsort

Gulyai-Polye. Bestandteil dcrFeier w 'Ir

eine von der Universitat organisierte
wissenschaftliche Kon‘ferenz und ein

von den onlichen Behorden organi-
siertes offentliches Fest.

GenossenderanarchistischenZeitung
“Dikoe Pole” in Zaporozhye, batten

uns eingeladen ein Positionspapier
beizusteuem. Wir schickten ein Fax, da

die Genossen vor Ort aber zu locker

damit umgingen, war es nicht bei den

offiziellen Unterlagen enthalten — aus

demselben Grundkamen wirauch einen

Tag zu spit in Zaporozhye an, von wo

aus die Géiste nach Gulyai—Polye ge—‘
bracht wurden, so dass wir die wissen-

schaftliche Konferenz verpassten.

Nachtréiglich sah es so aus, als hatten

wir nicht viei verpasst.
Wit kamen am Abend des ersmi

Tages an und fanden die Teiinehmer in

einem feinen Restaurant sitzen, die

Anarchisten aus der Ukraine und aus

Noam Chomsky
bei Trotzdem

?

.

{imam Charm y»
m Weaszuflnielieidneilen

‘

timinidigung

Wege zur intellektuellen

Selbstverteidigung
Median, Demokratie und die

Fahrikatinn yon Konsens

Das BUCh Hg. it. Mark Achbnr, 1996

230 5., mit ca. 200 Abb., 39,— DM

‘

Das Video Manufacturing Consent
‘

Noam Chomsky und die Median
164 min., 49,95 DM

Postfach 11 59, 71117 Grafenau
Tel: (1370 33) 442 73

Fax (070 33) 452 64

e-Mail: TrutzdemuSF@t—nnline.de
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RuBland fein sauberlich von den

Studenten getrennt.
Unter den Anarchisten befanden sieh

unsere RKAS-Genossen aus Dnepro-
petrovsk.

Die Anarchisten ihrerseits waren

ebenfails in zwei Gruppen aufgeteilt:
auf der einen Seite die “hardcore"

Anarchosyndiealisten tier RKAS mit

ihren Freunden.‘ auf der anderen die

“chaotischen” Radikalokoiegen, die

sich, aus welchem Grund auch im met,

"Anarchogrtine" nennen. Insgesamtka—
men diese beiden Gruppen abet ganz

gut miteinander kiar.

(...) Mach dem Essen 11nd naehdem

die Unterbringung geregeit war,

schlugen wir vor, daB sicli RKAS und

"Anarchogr'tine" zusammensetaen, um

sich besser kennenzuleren und ihre

Ansichten auszutauschen.

Anschlieflend tagte die RKAS—Deie-

gation noch separat. um ein neues Pro-

gramm zu verabschieden.

Am n‘zichsten Tag erwanete uns das

Fest.

Am Morgen nahmen wir unsere

Fahnen und gingen zum Platz vor dem

Kulturgebaude im Zentrum. Als wir

.ankamen war der Platz bereits voller

Leute und Musik wurde gespielt.
Lautsprecher machten es unmijglieh,
die Ergebnisse der lokalen

Dichterprominenz zu fiberhfiren, die
sich das Thema gestem batten:

“Makhno ist unset Zar,
Makhno ist unset Gott”.

Am Flaggenmast des Platzes wehte
die ger-blaue Fahne des ukrainischen
Staates.

Unsere Verwunderung wich Clem

Argerals KossakenausZaporozhyemit
ihrem Banner voller christiicher Sym-
bole erschienen Ihre Fuhrer die Ata‘

manen, kamen1n ausléindischen Wa-

gen vorgefahren. Sie warden gemein-
sam mit den iokaien Antoritfiten 211m

Zentrum des "Volksfestes"..

Gegeniiber diesem Hintergrund er-

schien die Delegation von behrem mit
ihren Schulern, die afle gelb-blaue
Fahnchen schwenkten, fast sehon brav
und bieder.

Zu uns 10 Anarchisten kamen die
Leute und einige auBerten ihre Zustim~

mung:

“Guti Makhnos Fahnen, gut i”

Einige women wissen, was Anarchis-
mus ist und kauften Literatur. Auch ein

l—I Hi W Imm

paar junge Kossakcn kamcn: “Was

maeht ihr hier?". Einc gute Fragc; auf

die wirantworteten "Und was macht ihr

hier?". Mach einer Diskussion gingcn
sie.

Was fijr ein Tag: dicsc sclbstzufric—

denen Gesiehter, die‘se goldencn Schul-

terlklappen, diese Petlyura und Gaida-

mac Uniformen, dicse Flaggcn dcr

Feinde yon Nestor Machno! All das hat

suvieien1n tier Machnobcwcgung das

Leben gekustet and kommt nun wicdcr

an die Oberfliiche, ‘ um die Erinncrung
an den Anarchisten Machno zu be-

sehmutzen und zu untcrgrabcn. Wiih-

rend wit, game IQ Leute stark, an dcr

Seite sitzen, an schwach, um die Mikro-

phone und das Podium zu iibcmchmen.

um diese Lfigen zu denunzicrcn und die

historischeWahrheit und anarchisti schc

Inhaite zu pmklamicrcn
Die iokalen Repriiscnlanten und die

Kossaken bericht‘etcn freudig iibcr dic

Verdienste Nesmn Machnos als Kam—

pfer fiir dieUnabhiingigkcitdcr Ukraine

ohne auch nurein Wort tibcr scinc R0] 10

als Anarchist 11nd Rcvolutioniir zu

verlieren. Auschiichnd zogen die

Kossaken1n Formation, die Zivilisten

in Gmppen cider allcin zum onlichcn

Museum um der Eréiffnungszcremonic
einer MachnnAusstcllung bcizuwoh-

nen, die w'u' ails gut beurteilen und dcrcn

Einieitung durch die Angestelllcn dcs

Museums herverragcnd war.

Aber was fiir ein Argcr: cin Tag dcr

ein Anarchotag halite scin sollcn, wurdc

zum staatstragenden Fcicrtag.
Sergey Shevchcnko. FAD-RKAS

"Nesta? Makhno". Donetsk

=4
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leonardPelt/er

Scil dreiundzwanzig Jahren sitzt Leo—

nard Pcllicr im Geféngnis, obwohl es

kcine glaubhaftcn Beweise dafijr gibt,
(138 cr fiir den Tod von zwei FBI-Agen-
lcn im PincRidgeReservat 1975 veram-

und

Wortlich war. Seine Antr‘age auf Revi-

sion wurdcn abgelchm,obwohldas FBI

Und die Justizbehfirde nachweislich

Beweise gefiilscht und Zeugen mani-

pulicrt und sein erstes Verfahren auf

cine Art und Weise gefijhrt haben, die

dicJury schon vor Beginn derAnhorung

Vorcingenommcn scin lieB. Er wurde

nur deswcgcn vcrurteilt, weil jemand
fiir den Tod dcr FBI-Agcmen bezahlen

some, und er sollte verhaflet werden,

weil er als eincr der Anfiihrer des AIM

(American Indian Movement) bei CO-

INTELPRO [gcheime FBI-Kampagne]
anvisicrt worden war.

Die Clinton-Administration hatschon

vorlangerZeitzugesagt,Leonards Gna—

dcngcsuch unvoreingenommen noch-

mals zu priifcn. Seitdem aber weigern
SiCh dcrPresident und seine Mitarbeiter

Slrikt, Fragen zu diesem Gesuch zu

beantwortcn. Ohne Zweifel kann jetzt
“Ur noch der Wille des VolksLeonards
Frcilassung bewirken. Da Leonard

allfgrund arztlicher Fehlbehandlung

schreckliche Schmerzen hat, wird seine

Freilassung immer dringender. Dem

LeOnard Pcl tier Verteidigungskomitee
licgl ein aktucller Bericht fiber seinen

Gesundhciiszustand vor, aus dem die

f0lgcnden Infomationen stammen.

Wlmml |

Gesundheit

Leonard Peltier leidet derzeit an den

Folgen einer miBlungenen Oberkiefer—

Operation, die 1996 in der medizi«

nischen Einrichtung Springfield verge—

nommen wurde. Seitdem leideterstan-

dig unter lurchtbaren Schmerzen im

Kiefer, die nie nachlassen. "
Als Kind trat Leonard in einen Nagel

Strahlenbehandlung am Kiefer. ‘Ohne

diese wiirde er sterben. Unter grofiem
Druckstimmteerschliefllichm, obwohl

er nach der Operation noch exnem

schwach war and unter groBen Srehmer-
zen IitL Wehrenddessen steckte man

ihn in das >>Loch<<, eine Zelle von 1,80
mal 2,40 Metem. Es wimmelte dort won

Kakerlaken und Ameisen; zum Schnei-

und bekam Tetanus. Seither hatte er

immer Probleme mit dem Kiefer. Zu-

dem war der Kiefer einmal gebrochen
und heille nie mehr vollst‘andig. Aus

diesem Grund wurde er 1996 nach

Springfield verlegt, um don operiert zu

werden. Dr. Collins, einer der Geffing-

nisiirzle, hatte for die Behandlung die

Mayo Klinik in Rochester empfohlen,

da Springfield nicht die notwendige

Ausstaitung hatte. Diese Empfehlung

wurde im Gef‘angnis ignoriert. DieOpe-

ration hatte Leonard beinahe nicht fiber-

lebt; er lag danach vierzehn Stunden im

Koma, und der Zustand seines Kiefers

ist bedeutend schlechter als vor dem

Eingriff.
Leonard kann sein Essen nichtkauen,

weil sein Kiefer unbeweglich ist. Er

kann auch seinen Mund nie ganz schlie-

Ben oder offnen. Essen kann er nur zu

sich nehmen, indem er es durch eine

Zahnliicke quetscht und dann mit der

Zunge gegen die Vorderzéihne preBt.

Im Geffingnis weigert man sich, sein

Essen zu piin'eren. All dies fiihrt bei

ihm zu Kopfschmerzen nnd {urchtbaren

Schmerzen im Kiefer.

In Springfield war er weiteren MiB-

handlungen ausgesetzt. Nach der Ope—
‘

ration sagte man ihm, er benotige eine

ben - auf dem Betonboden — gab man

ihm niehts als einen 2Zentimeter langen
- Bleistift, und nur ein Anruf pro Monat

war ihm erlaubt. Isoliert wurde er nicht

etwa, weil sein Verbalten disziplina-
rische MaBnahmen erfordert hide.

Nach einem Monat wurde Léonard

klar, c2218 die Operation ein volliger

MiBerfolg wa’r. Er weigerte sieh, sieh

wieder nach Springfield bringen zu las-

sen,daihn donunmenschlieheZustfinde

und firztliche Inkompetenz erwarteten.

Dies liegt zwei Jahre zurfick, und noch

immer wanet er darauf, in der Mayo
Klinikbehandelt zu werden. Dr. Keller,

einer derdortigen Spezialisten, erkléirte

sich zu der Operation bereit, aber im

Gefiingnis weigert man sich, Leonard

dorthin zu verlegen. Leonard weigert
sieh, Verlegungspapiere zu unterschrei-

ben, in denen nicht ausdriicklich von

seiner Verlegung in die Mayo Klinik

die Rede ist, da er fiirchtet, emeut naeh

Springfield gebracht zu werden. Derzeit

greifen wirtheehtsmittelnfiamitLeo—
nard die notige Versorgung erhélt. Bitte

helft uns, Druck auf das Bureau of

Prisons, das Gefangnis in Leavenworth

und den KongreB auszuiiben, darnit

Leonard unmittelbar in die Mayo Klinik

verlegt werden kann.
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Leonard muBte die Marion Control

Unit [2.T. brutal durchgesethes Hoch—

sicherheitsprogramm] , einen Mordver—

such and dreiundzwanzig Jahre un-

mensehlicher Behandlung und physi-
scher Gewalt erduiden, obwohl die US-

Regierung zugibt, sie wisse nicht, wer

ffir den Tod der zwei FBI-Agenten ver-

antwortlich ist. Mehr denn je ist es

wichrig, dali Leonard endlich frei-

kommt.

Aufruf
Am 6. Februar jiihne sich Leonards

Verhaftung in Kanada, deshalb riefen

wir international zu Kundgebungen an

diesem Tag anf. Dariiber hinaus wollen

wir unscren Druck verstiirken 11nd so .

viale Mcnschen wie méiglich fiir Leo-

nards Leiden sensibilisieren.

_ 1 3,

has Cnariangasuah banaffand Pras. 3111
0111111111 Tha W333 Hausa 1613 Pam

531mm Ana Waskingian DC 23333.
USA

1

email. Weardanagiwhnahnnaa3011
U3 Pardon Amnay Hagar CAdams 333

Firs hNW511114333113Laonardl’nlum
3 33337-132 Wilmington DC 30533
33A

Anharungsn an flan Eraignissan inn. Rim

Eiriga Ream” 1972-76 111111 zum Fail

Leonard 1121113:

31111. EWWsa‘CmnnhallChairpamn
33111111: 01111111111311 an IndianAffairs 331

333 in 31 C 31:11 NE Washmgran 13C

33313 U311.

annnnmnamnaamnplaell an

naiagnv
,“

311111 Grin 3111:1111 Chairman 111113111111 Affairs
313234 13131 C331333111311111ng
2331731 U313

[23131:1/99

Anhang
Dunkesboischafl an

Leonard Pelfier und das

Leonard Peliier Eiefense

Commii’ree van Mumicr

Abu Jamal,
21. Januar 1999

Ono Move!

Wir alle danken lJeonard Peltier 11nd

seinen vielen Untcrstiilzem weltweil

fiir den prinzipiemreuen Beismnd kiirz-

lich in Franln'eieh. 11:11 wcifl'das 311111 311

schiiizen - wir alie tun das. Als ich vor

langer Zeit in Philadelphia bei einigen
L‘ollege-Senrlem Kommcntam sprach.
bekam ich von AIM-Aktivisten oft
Bander mix Berichten zugaschickt, fiber
die ich dann umgehend auch meine
Htirer informierte. Ich erfuhr (318 die
US--Regierung einem brutalcn and un-

erbinlichen Feldzug gegen (lie Urein-
wohner fuhrL Ein unsckuldigerLakota-
Aktivisi Leonard Peltier wurde willi-
rend dieses Feldzugs von derRegierung
verfolgt, his man ihm schlielilich einen
Mord anhiingte. Seit nahezu einem

Vierteljahrhundert 11311 dieser sanfte

Krieger, dieserKiinslierund Sohn seines
A Volkes den brutalen Angriffcn dcr US—

Regierung sland, Angriffen anf ihre

eigenen »Gcsetze«, ihre cigene .Var-
fassung 11nd ihrc eigene Rechtspre—
Chung. Am 6. Februar 1999 3in es

dreiundzwanzig lange 11nd einsame
J21111:: fiirLeonardPeltier1n US-Gulags.
Dremndzwanr1g Iaim: sail der unzwci-
felhafl illegalen Auslieferung an die
USA dureh Kanada. Dreinndzwanzig
Jahre1n einem YankeeEisenkiifig fiir
das >>Verbrechen«, Widerstand gegen
die amerikanische Unterdriiclcung zn

leisten. Jetzi da ein neucs Jahrlausencl

beginnt ist nichtrnehr der Moment, um

die abschnuliche Ungerechligkaii die
Leonard Peln‘er erfahren mulite, unga—
schehen zu machen. Am Anfang dcs
neucn Jahrtausends aber muB e111 AkI

dechrechtigkeitstehen Gerechtigkeit
fur die Oglala.

Freiheit {fir Leonard Pelzier!

Freiheit fiir Move 9!

Lang lebe John Africa!
lm Geiste von Nat Turner
und Crazy Horse!

Ona Move!

Mumia

Totalverweigerung I

Am 23. Januar fand in Frankfurt cin

waiters: ProzeB gngcn den Totalvcr-

waignrer 11nd SF-Antor Torslcn Froese

(vgl. SF 66 31 SF 65) Stan. Torsion hanc

Anfang dergflerrleri Kriegsdicnst total-

vcrweigcrt and war bcrcils zu eincr

Haftstrafe auf Bawiihrung verurleilt

warden. Die arnnurn Einbcrufung zum

Zivildianst wurdn danach von ihm

wiederum 1110111 beiolgr. Als Rcaklion

beifiab das Bundesaml fiir Zivildiensl,

BAZ, cine erneuic Klagecrhcbung
gegen ihn obwohl riicssclbsl die S mats—

anwaltschaftmitl—Iinwcis auf das Vcrbot

einer Dappnlbestrafung zuersl abgc-
161ml: hat. Nachdnmsie abcr per Klage-
emwingungsverfahren dazu gczwungcn
wordsn war, fordenc sic im Proch am

23.01.31neI-iaflslrafe von zchn Monmcn

ohne Bawiihrung negcn Dicnslfluchl

11nd nagativar Sozialprognose
Allardings fnlgte dcr Rich1er nicht

dam Annag dar Slaalsanwallschafl,
sondem dem van Torslcn Frocsc und

seinem Veneidigar: Einslcllung dcs

Vetfahl‘ens, da Torsion bcrcils wcgcn
totaler Knegsdienslverweigcrcr vor-

urteilt wurde 11nd? ansonstcn cine -

verbotcne ~ Doppnllicsnafung vorliigc.
Weimra Infos fiber: DFG/VK —

Frankfurt, 069 ~ 43‘ 14 40, Fax 499 00

07; E-mail: dfgvk@l-onlinc.de/VK



Infoladen

Buehspenden ffir seine Bibliothek und

das Archiv sucht der Infoladen Tierra y

Libenad, Thiergartener Str. 4, 08525

Plauen, Fax 03741 - 229 063

Tololverweigerung ||

Wcitcrhin wegen Totalverweigerung in

Hall sitzt sell dem 5. November Jérg

Eichler,derzwciteWahlvcrleidigervon
Torslcn Froese. In diesem Fall wird von

dcr baYerischen Staatsanwaltschaft in

Hauler EinLracht mil; den beteiligten
Richtern jcdcr Antrag auf Hafi-

VCrschonung abgcschmcnerl, obwohl

SiCh J6rg Eichlcr selbst geslellt hatte.

Begrijndct wird die U-Haft mit

angcblich fehlcndcr Meldeadresse so-

wic mil Fluchtgefahr ins Ausland, da

Jiirg Eichler Post aus Polen bekommen

hallo. Hinzu kommen noch eine Reihe

Von vcrschleppten nichl bearbeileten

Antriigen, widerrechtlich gebffncw

Vcncidigcrpost etc., etc. Wie die T0131—

VCrwcigcrcr—IniliativeFrankfurterkliirt,
ZClchne sich das Verfahren dutch eine

“Willkiir in allen Instanzen ans”, da

man inzwischen nichl einmal mehr

Versuche, “den Entscheidungen einen

SCheinbar rechtmiiBigen Anerich zu

g0ben”,

IHfos hicrzu: Totalverweigerer—
Initiative Frankfurt, Tel & Fax 069 -

430 57 771

§ l2? gegen Passauer

Anfifa

Seit M312 1997 lfiuft gegen 39 Passauer

Antifaschlnnen ein Ermittlungsver-

fahren mach {$129 5103 (Bildung einer

kriminellen Vereinigung). Trotz fast

zweijfihrigerErmiulung und derDurch-

suchung einiger Wohnungen im Mai

1998 wurden den Betroffenen,die bisher

auch keine Akteneinsicht erhielten, bis

heme noch keine konkreten Anschul-

digungen mitgeteilt.

Allerdings versuchen Verfassungs—

sehutz und Staalsanwaltschaft massiv

Infermationen ijbcr bestehende Struk-

turen und Zusammenhiinge zu erfor-

schenlnzwischen ist eine bundesweite

Solidarilfitskampagne angelaufen, die

das bisher weilgehend unbeachrete

Vorgehen von VS und Staatsan-

waltschaft éffentlich machen will. Féjr

das Verfahren und die Offentlich—
keitsarbeitbenfirigen diePassauer natur—

lich neben Solidaritiit auch Geld:

Antifaschislische Aktion Passau,

GroBe Messergasse 8, 94032 Passau.

Umer cler gleichen Adresse ist auch

eine Broschiire der Roten Hilfe Passau

zu bekommen, die die Vorfzille doku-

mendenl.

Mfinnerrund‘briel

Der Mfinnerrundbrief sol] wieder er-

scheinen. Nash dem Riielc'zug der

. HamburgerRedaktion‘hatsichjetzteine
Gmppe von “Mannem aus verschie—

denen autonomen Zusammenhfingen”,
aus Mfinster entschlossen, den Mim-

nerrundbriefweiterzufiihren. -Februar/

Mfirz 1999, voraussichflicherTitel: Wer

braucht den Mannerrundbrief? Ein-

driicke der linksradikalen Manner-

bewegung. Beitréige, Kemmentare,

Bestellungen oder Spenden 3in er-

wfinscht und werden benijtigLI-fiiomakt:
Redaktion Minnerrundbrief, 010 Info-

laden Bankrott, Dahlweg 64, 48153

Miinster.

Chiapas

Mittlerweile gibtes fiber20000 Fliicht-

linge in Chiapas, viele hundert Tote,

Verschwundene, hunderte von Ge-

fangenen. Die Militiirdichte is: die
'

hbchste Mexikos. Die Dichte der para-

militiirisehen Banden ebens‘o. Die Grog-

grundbesitzer greifen mithilfe ihrerpo-

litischen integration in die PR1, die

Regierungspartei, politisch, undmithilfe

der WeiBen Garden militéifisch ein und

vertreiben die Indigenas von fmcht-

harem Boden.

Dieser “Krieg ‘niederer Intensitfit”,

cler einfaeh nur Blend, Hunger and Ted

produziert, droht schon 1998 in einen

Vemichtunéskrieg gegen die indigene

Bevblkerung umzuschlagen.
Eine fiir Mexiko beispiellose Heme

wird gegen die intemationalen Men-

schenrechtsbeobachterlnnen von regie-
rungstreuen Medien entfacht. Hunderte

von Auslénderlnnen werden ausge~

wiesen.

In dieser militérisch und politisch
fiuBerst angespanmen Situation tritt die

EZLN mit der 5. Erkléirung cler Seiva

Lakandona an die 0ffentlichkeit.

In dieser Erkléi‘rung ruft sie auf , eine

mexikoweite Befragung fiberdie Realize

der indigenen Vblker, fiber das Ende

des Ausrotlungskrieges und fiber das

Verhiilmis von Regierung und Regierten
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durchzufflhren.

Die EZLN tuft groBe Teilc (161' Be-

vblkerung auf, die Befragung organi-
salorisch mil vorzubereiten und sich an

ihrer Verwirklichung vor On, d.h. in

jedem Dorf, in jeder Stadt Mexikos, zu

betailigen.
5000 Zapatistas, 2500 Frauen und

2500 Manner warden immer zu zweit,
cin Mann and cine Frau, durch ganz

Mexiko ziehen und in jedem Ort Ver-

sammlungcn abhalten und die4 Fragen,
fiber die es zu emscheiden gilt, vor~

stellen.

Am 21. M'zlrz wird in ganz Mcxiko

die Abslimmung sein.

Es ist davon auszugehcn, daB cs nicht
nur ein sehr groBes Wagnis fiir die

Zapatistas ist, aus den autonomcn

Gebieten herauszugchcn, sich als Za—

patistas zu erkennen zu geben, sondern

daB damit auch direkt Gefahr fiir Lcib
und Leben dcr Zapatistas verbundcn
ist. Das gilt natfirlich nicht nur fiir

Chiapas, sonclem eben auch fiir gar"
Mexiko. Dcshalb werdcn die Gruppen
begleitet von méglichsl vielcn Men-

schen, die versuchen werden, ihnen
durch ihre Anwcsenhcit Schutz zu

gcben.
Falls dicse Befragung gclingt, habcn

as dis Zapatistas gcschafft, nicht nur

den militiirischen Wfirgcgriff dcr

Regierung zcilweise abzuschfincln,
sondcm auch wiedcr politisch in die
Offensive zu kommcn.

Wir halten dicse Befragung fiir cine
dcr wichligsten lnitiativen dcr Zn?

patistas, weitct sic doch dcn_ Kampf f[ir
die Rechte dcr indigcncn Vfilkcr, dcn

Kampf ffir ein chcn in Wiirdc fiir Allc,
den Kampf um Freiheit, Gerechligkeil,
Friedcn und Dcmokralic auf ganz
Mcxiko aus.
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Dan bundasweitq YA-BASTA-NETZ

wird diese Bafragnng aufmcrksam vcr-

folgcn und van him ans m it 7.21 hlrcichcn

Aklivitfilcn solidarisch bcglcilcn.
Wit when allc Menschcn zur Soli-

daritéit mit den Za‘pnlislas und dcr BC-

fragung auf.

Wit rufen Alla dazu auf, (lcn Knmpr
def Zapalistas gegcn dic Armul und fiir

einLebenin wmdé, fiirAllc, fiirFrcihcil,

Gemchtigkeit, Fricdcn und wirklichc

Demokraticaufallcn mfigl ichcn Wcgcn

zu unterstfitzen.
‘
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Zum Beispiel: Staff Ckoafeuern
1
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Kommune-

Grflndungslreffen

Das Bcdfirfnis, in einer Kommune Oder

Gemcinschafl zu lcben, nimmt seit An-

fang der 80erJahre stetig zu. Vor allem

in den 900m machen sich immer mehr

Menschen auf, nach Allemativen zu

bestehenden Lebens— und Arbeitszu-

Sammenhiingen zu suchen. Sie wollen

nicht mehr "mitspielen" in der be-

stchenden(Zwei-Driuel—) Gesellschaft,

in der sich die venneintiich Starken mit

ihren Vcrwcrtungsinteressen riick-

sichtslos durchsetzen. In einer Gesell-

schaft, in der die sogenanmen (so-

zialen)Randgruppen keine Lobby und

kein Gehor finden, in der Ellenbogen—

mentalitfit gefordert und solidarisches

Handeln "bestraft"wird.Sic wollen den

anhaltenden Atomisierungs- und Ver—

cinsamungstendenzen eine Zukunfts-

vision cnlgcgenstellen, die meim:

Abbau kapilalistiseherund palriarchaler
Machlslruklurcn, okologisches, sozial-

Vcrlriigliches und kollektives Winschaf—
'

ten, gemeinsamer Besitz an Grund,

Gcbfludcn und Produktionsmitteln

Sowie solidarisches Miteinander. NichL

mehr die fiberkommenen Machi—

erukturen in Bcruf, Familic und Freizeiz

"dulden”,sondem Trfiume und Wijnsche

nach einem gemeinschaflsoriemierten
Leben mil Gleichgcsinnten umsetzen!

Zu Plingsten 1999 _léidt die Kommune

Niederkaufungen zu cinem GroBtref1’en

auf ihrcm Hof ein. Das zur Tat auf—

fordernde Motto "Los geht‘s!” bicteL

don Rahmen fiir Gruppengriindungen
rfir die vielen Vcrcinzelten nach Aller-

nativen und Gcmeinschafl Suchendcn.

BcslehendeGemeinschaften stellen sich

Vor. Zukunflswerksté’men laden ein, sich

fiber die cigcnenMotjve, in ciner Gruppe

lCben zu wollen, klarer zu werden. An

Zwei Tagen werden workshops orga-

nisiert zu Themen wie:
V

Entscheidungsfindung in Gruppen, ge-

meinsame Veramwortung fiir Kinder,

kollektives Arbciten, okologische und

Sozialvcrtr'zigliche Produklion, gemein-
same Okonomie,Konl‘liklbeWiiltigung
und Utopien. Aber das Treffen Iebt vor

allem durch das Engagement und die

Beteiligung dcr Besuchcrinnen. Sie

Spllen ihre Thcmen, Wijnsche und

Angste formulieren und somit Gleich-

gesinnte findcn, mit denen sie sich vor—

Stellen konncn cine Gcmeinschaft zu

griinden. "Los geht’s” in Kaufungen

bietet in erster Linie den Rahmen und

die Atmosphfire so dass Gruppengriin-

dungsprozesse beginnen konnen, frei

naeh dem Motto von Heideriin "Wir

sind nichts — was wir suchen ist allesi”

"Los geht‘s!” Selbstbesiimmt leben -

Gmppen Grfinden auf dem Hof der

Kommune Niederkaufurigen (bei

Kassel)
-

Termin:

Pfingsten 1999, 20. bis 24. Mai 1999

Infos zum Treffen fiber:

Kommune Niederkaufungen,

Kirchweg 1, 34260 Kaufungen

tel: 05605 - 80070

fax: 05605 - 800740

e-mail: Kommune@ tonlinede

homepage:http://home.t—online.de/_
home/kommune

Bonbons mochen

(Ribos echle)

Um Karamelbonbons zu machen

nehrne mensch Zooker (am beaten

braunen) und Wasser in gleichen Teileri,

gebe das gauze in einem Topf auf den

Herd und wane bis das Wasser verkocht

istuncl derZucker ant‘angtzu schmilzen.

Ist der gcwfinschte Braunungsgrad.

erreicht losche mensch mit etwas

Wasserab und wane bis derentstandene

Karamel sich wieder gelost hat. Mensch

{age jetzt noch ein gutes Stuck Butter

Oder auch elwas Saline hinzu und nach

GeschmackRum. Aufein Bloch gieBen,

erkalten lassen, schneiden und

einwickeln.

Mit einem Vorwort

V011

Simone de fieauvoir

TROTZDEM 1r venue

Shnah ist ein hebrélisches Wort

Es bedeutet: groBes Unheil, Katastrophe.

Shoah heiBt ein neunstfindiger Dokumentarfilm

des franzésischen Journalismn und Filmemachers

Claude Lanzmann. Zwfilflahre lang hat er Augen-
zeugen des Holocaust aufgespflrt und befragti

Das Buch Shoah gibt alle Fragen und alle Ant-

worten des Films wieder. Antworten der Tater.

Und die Antwonen ihrer Opfer.
Nachdem es jahrelang in Deutschland vergrifien
war, erscheint das Buch jetzt im Troudem Verlag
neu.

Claude Lanzmann: Shoah

Mlt einem Vorwort von Simone de Beauvoir

Trotzdem Verlag, Grafenau. Mai 1999

ca. 250 Seiten. ca. 36 DM
'

ISBN 3-922209-87-4

http://wwwlxtde/trotzdem

‘

Das Recht auf Eigentum bildet j
dag Zentrum des Katalogs ele-

mentarer Menschenrech‘te, wail

Menschsein aIs Eigentumstitel
Van sieh. selbst definiert ist.

U. Krug/C.l(unze zu Menschenrecmen

und neuer Wen-Ordnung
‘

Nr. 28, Friihjahr 1999:

Von Menschen- und

Vfilkerrechl‘en

Zum Sigrid der kurdischen Sacha

o Vom MiBgeschick cles Demo-

krofierel’rers: Pinoche’r u Elna

kursorische Geschich‘re der UCK
o Nochhu‘r und Avonigorcle: Ru—

monische Bergorbeirer o Hessian-

wth: Jugend gegen Auslc‘jnder
o Uberden ,,Dri’r’ren Weg“ UVom

Verschwlnden des Gebrouchs—
wer’rs zur polilischen Gkonomée
der Gerechfigkei’r o uom.

Pro Heft 7,50 DM (auch Briefmarken)
Abonnement 22,50 DM fur drei Ausgahen
BAhAMAs, Postf. 620628, 10796 Berlin
Fax/Fan: 030 / 623 69 44»



Vivir la Historia

Die Geschichte leben *

Ein ungewr‘jhnlz'ches Vorhaben rec: -

lisierten die Dokumentaifilmer [171'

Stelzner and Thomas Wanker in

Guatemala. Wc'ihrend 4 Wochen

prdsentierlen sie ihren Film ”Die

Zivi/isationsbringer“ unter dank ~

bar schwierigsten politischen Um —

stdnden in einem Land, in dem die

Erirmerung and die Meinungsfrei -

heft erst noch erkdmpft werden

mussi Ein Vermitzlungsversuch.

I. Riiekwiirtsgiinge

”Um dem Dampfwalzeneffekt der

Infomationsautobahnen entgegen-

zuwirken, miissen Querstrassen,

Naturwege und Fusspfade entste-

hen, in deren Furchen die Samen

der Verschiedenheit spriessen und

kleine Béehe fliessen werden, um

die Erinnerung der Vfilker zu be-

wéissem”, so umschreibt der aus

Burkina Faso stamende Regissem
Gaston Kaboré die zunehmende

Notwendigkeit der Begegnung von

Filmautoren und Zuschauem. Die-

ses universal geltende Gedanken-

gut machte sich auch die Median-

gruppe ISKA aus Kassel zu eigen,
um einen von ihr produzieiten Do-

kumentarfilm in Guatemala zu zei-

gen, einem Land, in dem das vor-

séitzliche Unwissen und die abso—

lutistische Arroganz der Macht

jahrzehntelang die Erinnemng an

die Geschichte zu verwischen ver-

mochte.

In dem 1997 fertiggestellten Film

”Die Zivilisationsbringer”weben al-

te undjunge deutsche Auswanderer

der mfichtigen deutschen Kolonie

ihre Geschichte in Guatemala zu ei-

ner Erfolgbstory, die das koloniale

Denken und Handeln dieses Jahr-

hundens schonungslos offenlegt.
Der Film verdeutlicht den fliessen-

den Ubergang *v'om deutschtfimeln-

den Gedankengut hin zu national-

sozialistischen Henenattitfiden, ent-

flechtet die folgenreichen Auswir-

[32]

kungen deutscher Prfisenz auqua-

temalas Okonomie uncl ofi’enbart
die ungebroehenen politischen Ver-

strickungen mit den jeweiligen
Machthabem. Vor aliem ist es aber

ein Film fiber die Beziehung zwi-

schen D‘eutschen und den anderen:

die indigenas“. Des his date unbe-

kannte historische Archivmaterial
und die im Film interviewten Deut—

schen halten cler guatemaltekisehen
Gesellschafl einen Spiegel vor. Sic

entlan/en sich und das System: Dis:-

kriminierung, Patemalismus und

Rassismus als Machtpfeiler ziehen

sich wie ein rater Faden durch das
Jahrhundert.

Wéihrend der Fertigstellung den Fil-

mes endete in Guatemala der lan—

gandauemde Burgerkrieg. Der da—
'

mit eingeleitete Versfilmungsprm
zess ~ und das ist das hochgesteck-
te Ziel der ehemaligen Konfliktpar‘
teien - 5011 in einen dauerliafien und

gerechten Frieden mi’mden. Alin-
lich wie in Sudafiika ist die Vor-

|||| Ill!IWW

Konfiontiert mit der eige-nen Geschichte. Archinoms aus dem Film F0“): ISKA

“Die Zivilsationsbringer” ziehen dag Publikum bereits vor der 1i’or-f‘iihrung an.

raussetzung dafiir die Aufaibeiiung
der Gesehichte dieWiederaneig-
mung des histonsehen Geda‘chtnis-

ses. Das Besixeben der Autoren des

Films beamed von Beginn an darin,
vieie unbekannte Bilder - 11nd na-

hezu unhekannte Aspekte der Ge-

schichte- mach Guaiemala zuriick-

zubiingen. Bass das Engagement
gegen die Kultur des Vergessens
kein gesellschafllicher Konsens ist,

zeigt die Ermordung des Erzbi-

sehofs Gerardi dem Verantwonli-
chen der Wabrheitekommission der

Katholischen Kirciie Zwei Tage
mach def Veréfi‘entiichung des vier—

bandigen Berichtswuide er von

bisher Unbekannteii ermordet. In-

sofem lag bereitts1m Vorfeld'1n den

Vomtellungen des Films in Guate-

mala, vial Brisanz ein Testfall fiir

die Meinungsfreiheit 11nd den poli-
tischen Dialog Das Projekt von IS—

KA hiefl‘ also: Begegnung Eine

Mederbegegnung, die es enn'ogli-
Chen soilte, den Film cinm brciten



Offentlichkeit vorzustellen und

Diskussionen zwischen gesell-
schafilichen Kréfien zu eroflhen,

die bisher in Guatemala nicht mog-

lich waren. Vivir la historia— die

Geschichte leben.

II. Entffihrte Geschichtem)

Der Kn'eg hinterliess in Guatemala

Zerstorung, Entwurzelung, gebro—
Chene Identitaten und eine gespal-
tene Nation. Jahrelang herrschte ei-

ne Kultur des Todes und der Angst.

Die wenigen guatemalteklschen
Filmemachel; Joumalisten und Kul—

turschaffenden gehorten lange zu

den verfolgtesten Regimekritikem,
Viele gingen ins Exil. El silencio,

das Schweigen machte sich breit.

Nie gelang es in Guatemala, was in

den Nachbarlandern El Salvador

und Nicaragua den revolutionaren

Prozess beschleunigte: die Produk-

t1'On eigener Filme, die nicht nur die

Repression der Regime dokumen—

tierten, sondem auch den Wider-

Stand in Bilder, Worte und Poesie

fassten. Das Medium Film als sub-

versives Element im Befreiungs—

kampf. In Guatemala warden na-

hezu alle Dokumentarfilme der

80iger und fiuhen 90iger Jahre von

auslandischen Filmemachem ge-

d1Bht, wenige Anstrengungen wur—

de" jedoch untemommen, die Bil—

der und Zeugnisse zurfickzubrin—

gen. Friihere Filme der Autoren

§telzner und Walther fiber die

Uberlebenden des Terrors und den

Widerstand der Flfichtlinge konn—

tell nur hinter verschlossenen Taren

Und in kleinen Zirkeln gezeigt wer-

den, denn der andauemde militari-

SChe Konflikt setzte der Meinungs—

freiheit selbst im Demokratisie-

‘Pngsprozess eindeutige GTenzen.

Ahnlich erging es dem Spielfilm
”Die Tochter des Puma” des schwe-

diSChen Regisseurs Ulf Hulberg.

Del“ 1993 in einem mexikanischen

Flfichtlingslager and um mit Lai-

endarstellem gedrehte Spielfilm
fiber die Grauen der achtziger Jahre

konnte erst 1995 - 11an legal and

unter polizeilicher ObsLervierung
—

éffentlich gezeigt werden. 1996 ge-

lang es dem Schweizer Andreas

Hoessli mit dem Dokumentarfilm

Mfr—Tm

Repm: [SKA

”Devils don't dream” fiber den Re-

fonnprasidenten Jacobo Arbenz,

dessen Andenken seit seinem Sturz

1954 von den Militardiktaturen ver-

dra'ngt, verheimlicht and gnadenlos

verfolgt wurde, die Kinos zu fill-

len. Allen Filmen gelang es trotz

grosser Schwierigkeiten, Ungese-

henes sichtbar zu machen, das Hi-

storische Ged'achmis am Leben zu

erhalten und den Mantel des

Schweigens zu brechen.

III. Strittige Weltbilder

Nach mehrmonatigen Vorbereitun-

gen mit (161‘ Universitat San Carlos

und einer Unabhangigen Ki‘msler-

vereinigung kommt es in Guatema-

la-Citys zur lange erwaneten Pre-

miere von “Die Zivilisationsbrin-

get”. Einige Stfihle der deutschen

Filmprotagonisten bleiben unbe-

Unter dem loch den Kafi‘ees

Repro: ISKA

Repro: ISKA



setzt, die Deutsche Boteehafi (lage-
gen ist zahlreich vertreten. Das gu-

atemaltekische Publikum sucht feh-

lende Sitzméglichkeiten auf den

Gengen des anos. Der Film endet

mit symboltrfichtigen Bildem bun-

ter Holzkreuze eines Friedhofs am

Meet. Der Unbekannte am Strand

reflektiert: ”Ich bin nicht sicher, 0b

wir Guatemalteken uns daifiber be—

wuBt dariiber sind, wer wir in der

Vergangenheit gewesen sind. Der

Schmerz, der von Kugeln und

Bombenlénn verletzte Wind hat es

uns nicht erlaubt, unset eigenes
Antlitz zu erhéren. Wir sind ein

imaginfires Land, eine Nation, die

erst noch geschafi‘en warden muss.

Wir waren der Bedrohung, der

Ubermacht der Technik, der Ent-

wicklung, der Zivilisation ausge-

setzt, einer vemeintlichen Zivili-

sation, die nicht féhig war, die un-

serige anzuerkennen.” Mit diesen

Worten endet die zweistiindjge fil-

mische Reise und verdeutlicht die

inhaltliche Entwicklung: nicht mehr

die Deutschen sind das Thema,
sondem ein Land in der Stunde

Null nach Jahrzehnten der Ausein-

andersetzung. Deeh diese filmi-

sche Entwicklung haben die anwe—

senden deutschen Filmprotagoni-
sten —allesamt méchtige und ein-

flussreiche Familien - nicht mit-

vollzogen. Sie haben deutschen Fii-

memachem ihre nostalgisehen Le-

[34]

bensgeschichten anvertraut und se-

hen ihren intimen 11nd v‘ertrauens-

vollen Diskurs in direktem Zusam-

menhang mit den Konflikten Gua-
temalas montiert. Das ist Vermt und
verletzt die ethisehen Verbaltensre—
geln unter Landsméinnem. ”Dieser
Film wird nicht zur Verséhnung
beitragen” lautet ein erster Kom—
mentar der Benoi‘fenen. Wéihrend
im Film alle Misstfinde je nach po-
litischer Konjunkmr mal den inte-

grationsunwilligen “indies", den

Kommnnisten und den hetzenden
Pfarrem in die Schuhe geschoben
werden, sind die schuldigen Unru-
hestifier diesmal die Regisseure.
Dass sich die Diskussion nicht zu

einer deutsch-deutsehen Auseinan-

dersetzung im Land ihrer Projek—
tionen entwickelt, dafiir sorgen die

anwesenden Guatemalteken.Viele
sind sichtlieh betrofi‘en angesichts
des offen artikulierten Rassismus
und vieler neuer historiseher Fak-
ten. Die Diskussion kreist um Fra—

gen der Macht, der Identitét und die

Bedeutung von Geschichtsbewus-
stsein, selten kommt es zu Ressen-
timems oder einseitigen Sehuldzw

weisungen. Die schwierig zu ge-
staltene ethnisehe Einheit Guate-
malas, die eigene Identitéit mad das
starke Bediirfnis nach Aufarbeitung
der schmervollen Vergangeneit
kennzeichnet auch die Diskussio-
nen in den darauffolgenden Wo-

Foto: ISKA

ehen in vereehiedenen Landestei-

1611. Die Reakfionen verdeutlichten,

dass die Wunden dies Krieges noch

lfingst nieht verheili sind. Der Film

bilanziertdie Konfliktc Guatema-

las in diesem Jahrhundert und trim

bei seiner Annfiherung an die Wirk-

liehkeit auf Sensibilitéiten aller Ak-

mum. Auch die Autoren werden

won Kritik nicht ausgenommcn. So

verursaehte der spanische Titcl des

Films “L05 civilizadores" (Die Zi—

vilisatoren) Imatidncn zuhauf 11nd

vemxsachte emotidn sgeladene Wi—

derspmche. Zwei Wochen nach der

Premiere kommt es zu einem Dis-

kussinnsfomn mit Historikem und

FilmschaffendenJ bei dem zwei

deutsche Familien I’rotestbriefe ge-

gen die Machart des Films verlc—

sen, cine Rechtsranwiiltin verlangt
Edgar Entechfidigmimgézahlungen.
Zu dimesem Zeitpunkt war der Film

jedoch schon lfingdt ein Politikum.

[M Film lei subversiv

Fill: die Olmmaehtsstrukmr ist jed-
wede dynamische Demokratie, die

zu einer Verandemiig der Wirklich—

keit ffihrt, eine defahriEduardo
Galeano)

‘

Schon mach der Premiere kam es

zu kankreten Drohnngen angesichts
der bevnrstehenden Auf‘f‘uhrungen
in Cuban, def Hauplstadt des Kaf-

feeanbaugebietes, Iwo die meisten

Deutschen ansfissig‘z waren. Eine der

einflusareichsten ‘deutschstéimmi—

gen Familien, deren Familiengc—
schichte einen wiehtigcn roten Fa-

den dies Films ausinaclit, hatte ge-

droht, den Film 50 in Coban nicht

laufen zu lassen.
Die enliehen Veranstalter planten
die Vormlamng ini Govemeurspa-
last im Zentmm der Stadt. Auf—

grund des politischen Drucks Ram

63 am Tag def Aufi‘uhrung zu di-

vel‘sen Klisensitzungen beim Gou-

vemeur - und der Film lief drum

dosh. In Anwesenheit von Venre-

tem der UNO, der Mission der Ver—

einten Natienen fiir Guatemala

(MINUGUA) und mil Begleit—
schu‘tz filr die Regisseure drémgten
Sick nahezu 500 Leute in den Saal.

D35 offizielle, im UNO-blau gehal—

Hm.



tene seidene Fn‘edenstueh mit der

Aufschrift Frieden schaffl Mog-
lichkeiten zierte vorsichtshalber

_ den Rednertisch. Viele Deutsch—

stéimmige - in den meisten Fallen

nicht anerkannte Kinder Deutscher

mit Keckchi Frauen ~ waren anwe-

send, zusfitzliche Brisanz gewnn
die Veranstaltung durch die Tatsa-

Che, dass weite Teile des Films in

dieser Region gedreht worden wa-

ren. Ezwartungsgeméiss kam es zu

Ciner kontroversen Diskussion in

aI12.3.espannter Atmosphéire. Beeb-

achter sprachen von einer histori-

SChen Veranstaltung, wo die deutll-

Chen ethnischen und wirtschaftli-

Ch en Konflikte der Region zum er-

Sten Mal ausgesprochen wurden.

Lange prfigte hier die Zugehorig—
keit zu einer bestimmten Rasse den

'

Diskurs, welcher die ethnische

Kornponente des Krieges erahnen

liess. Erst beharrliche Stimmen

f‘uhrten zu sozialen und okonomio

schen Fragen, wie die immer noch

Vorhandenen feudalen Strukturen
in der Landwirtschafi, Erblast der

Einfiihnmg des Kafl’ees durch deut-

SChe Kapitalisten.
Konsens nach eineinhalbstfindiger
Debat‘re war, dass die demokrati-

30116 Aufarbeitung der Konflikte die

Sprache der Gewalt ersetzen muss.

Dank der Kuhnheit einer Redak-

teurin wurde der Film und die

anschliessende Diskussionsveran-

Staltung parallel im Fernsehen

fibertragen und aufgrund des Im-

paktes am Tag darauf zur besten

Sendezeit wiederholt.

Am Tag der Riickkehr aus Alta Ver-

apaz wurden dem Team die fiir die

Dauer des Aufenthalts geliehenen
VOI‘fiihxgeréite im Went von 12.000,—
DM gestohlen. Nach Meinung von

JOumalisten war es kein Zufall,
d'dSS das Team seit diesem Morgen
Ohne Begleitungschutz unterwegs
War und die Polizei erst neck 3

Stunden aufiauchte, und das erst

naCh bemijhter Intervention der

Deutschen Botschaft. Es war, wie

ein Kommentator in der Presse

Schrieb, das bekannte Haar in der

“PPS, welches den Polemiken in

de" Debatten, Foren und in der

Pre8sz angesichts guatemalteki-
Scher Verhfiltnisse folgen musste.

WWIWIMI '1 " " 'Ffibr—flw

IV. The winner is...

Es km in 3 Wochen zu 23 Auf—

fiihrungen mit 2500 Zuschauem in

Kinos, Kjrehen und ofi’enen Plat-

zen, ohne clas TV-Publikum zu

berflcksichtigen. Kopien des Films

verbleiben fiir die weitere Verwer-

rung im Land, es soll auch eine

Maya—Kechi-Fassung entstehen.
Das Medium Dokumentarfilm hat

gezeigt, dass es fiir die gegenwéirti-
ge gesellschafiliche Situation (lua-
temalas ein geeigne'tes Medium

sein kann, Geschichte emotional

aufzuarbeiten und Diskussionsréiu—

me 211 fif‘firen vermag. Grossgrund-

besitzer, Plantagenarbeiter, indige-

nas,Ex—guenilleros, rechrslastige
Historiker, linksliberale lntellektu—

elle and vereinzelt sogar Armeean—

gehorige sehen und diskutieren

Diskussien in Worte:”Ereignlsse
wie diese Filmvorfijhmng mfissen

"

wir instrumentalisieren, damit in
'

Zukunfr niemand melrr sehweigen ‘

muss. Damit die histerlsehen Be—

gebenheiten, die hier zaghafl und

zeirweise éngstlich amkuliert wur-

den, atmen und leben kfinnen. Und

das ohne Gefahr zu laufen, dass die

Machtigen die Efinnerung mjt el-

nem Stein zertriimmern. Bischof v

Gerardi, der sieh fiir die Wahrlrelt

und Verséhnung Guatemalas einge—
‘

setzt hat, Wurde lam: himinalisti-

schen Untersuehungen (lurch einen

Schlag mit einem sehwerem Stein
:

auf den Kopf zum Sehweigen ge- j
bracht.

* (die mehrheitliche Maya-Bevel-

kerung)

Fete: [SKA

zum ersten Mal eine Interpretation
ihrer Geselu'chte unter einem Dach.

Das ist vielleicht das Hauptver-
dienst des Filmes: er hat gezeigt,
dass es Maglichkeiten gibt, die ver-

schieclenen gesellsehafiliche Krfifte

zusammenzubringen, Konflikte of—

fen zu diskutieren und die politi-
eche Konjunkmr der Ofi‘nung krea-

tiv zu beleben. Dass unkonventio—

nelle Formen der Kommunjkation -

ehen die Suche nach den Quer—
strassen, Naturwegen und Fusspf-
aden - notwendig und machbar

sind, clamit die Menschen nicht zu

immobilen ”Empfangsstationen”
und zum Stillstand verurteilt sind;
class Begegnungen die Kultur des

Vergessens ersetzen konnen. Eine

Zuschauerin fasste es nach einer

”Die Zivilisationsbringer —

Deutschtum in Guatemala”

1997, 130 min, Farbe /SW, beta

SP, clt. und span. Fassung

Regie: Uli Stelzner and Thomas
Walther

‘

Produktion und Vertrieb: lSKA,
Oberste Gasse 24, 34117 Kassel

Tel. 0561/772894, Fax:

0561/14153, e-mail:

iska@aseo.nev.sub.de

[SKA bittet um Spenden fiir den

Verlust der Vorfiihrgerz’ite:
Verein medienspezifischer Kultur-

ISKA

Kasseler Sparkasse, BLZ 520 503

53, Kto. 101 65 30

Stichwort “Guatemala”
[35]



Photo: Sveinung/Porsgunn - Erfiffnungspodium bei der Konfemnz in Lissabon 1998

Die duole

Much’r

van Jane/ Bieh/

Wie bereizs in SF~65 angedeutet.
entha'lt das Kapitel "Duale Mach!"

mit die umstriltensten Gedanken—

giz’nge 11nd Vorschlc'ige in Janet

Biehls Buch "Libertiirer Kommu-

nalismus", das als Grundlage f1'1'r
die 1.Konferenz 211m Liberta‘iren

KommunalismusinPortugaldiente.
Der SF drunk! dieses Kapitel mit

der ausdrt'icklichen Einladung zur

Dis/111531011 nach.

“Eine Kraft in sich ffihlcn”. Das ist CS,

was vicle dcrzcit suchcn — h’ciufig in

[36] SF 1/99

Sckten Oder Psychogruppcn, manchmal

auch in po1itischcn 211113111. Man nimmt
an Gmppenaktivitiiten teil 111111 danach

hciBt es: “Ich 1111113 1111351: Kraft 111 11111.”
In den Sektcn geschieht das nach cinem

religiésen Rituai. In SeEbsthflfegnlppen
sprechen die Mcnschen 1111131 ihre 8110111,
um danach “cine ncue Kraft” zu fiihlen.
In einer Biirgerinitiative treibt W111 die
Lents zu einer Protestaktion, 11nd auch

danach fiihlen sie sich "311111161 1115 zu—

vor". Sogar wenn freischwebende Ein-

zclnc sich in spirituelIe Placebos flfich-
tcn- aufbauender Singsang. auf dem
Bodcn liegen, die Augcn schlieflen, die

Tagtraum-Ubungendcr‘ge1e1teten1ma- '

gination" - konnen sic sich “gestarkt”
ftihten.

Kraft - ein Gefflhl der Macht - 11111111

abcrnichtdurch TagufiumeoderRituale

ggwonncn warden, nicht einmal dutch

duckte Aktionen in dcnen sich nur cine

Protesmaltungausdrflckt Soctwasmag
cin Lustgcfuhl vermittcln viclleicht
auch die Illusion, fiber Macht 211 verm—

gen, {10011 $011111: politikchc odcr gcscll-
schaffliche Machtlaitetsich damus nicht

11b.

Macht'1111 11111111 21111 einc gcistigc odor

psychologische Bafifidlichkcit. Sic ist

atwas 501111168 Fassflarcs cin gcscll—
schaftliches Faktum 11nd muss als sol-

ches gesehan warden. chn dcr Natio-

nalstaat und die Kanzcmc Gcwalt aus-

11131311.dannhfingtdasmitihrcrinsdtudo-
nalisiertcn Machtzusammcn, ihrcn Poli-

zciu'uppcnflerichten und Armccn. Wcr

11111611116 11.115116111101111 Ex istcnz dcr Macht

hinweggeht, 1:161 vmrabschicdct sich auS

derReaIitfit 11nd varsinkt 1n cincm inheri-

schen Nimana der Psyche.
Michel Foucault 11111 dcr Linkcn, odcr

116111 was van 1111 noch geblicbcn isl,

keinen 131131131 111111111 crwicscn, (11155 or

dieMachtalse1na11gegcnw1n1gcs P1111-

nomen 111115111111, 11011 Natur aus bO'SC

1111111311111111611011316111611. Dcnn das hich

ja zwangslfiufig, die 1inkslibcrtiirc Bo—

wcgung 1111115311 11111111 ;nur Slam, Hierar-

chic 11nd Kapitalismus absc11affcn,son—



dcm gleich jede Art von Machl.

Macht kann aberniemals abgeschafft
warden. Es wird immer Institutionen

gcbcn, in dcnen Menschen fiber Maeht

vcrffigcn - das gilt flirden faschistischen

Diklator ebcnsowie ffirdie freien Biirger

in ihrcn dcmokratischen Versammlun—

gen. Die Erringung der Macht - der

Volksmachl - ist alles andere als frei—

hcitsfcindlich, is: vielmehr der einzige

ch zur Frciheil. Und Politilc ist die

Kunst, Macht zu erringen und ausze

iibcn und dadurch dieFreiheitder direk—

ten Demokratie in federierten Gemein-

devcrsammlungcn herbeizufiihren.

Die cinl‘achen Mcnschen miissen sich

zusammenschlicBen, um in einer kollek—

liven Anstrcngung die gesellschaftliche
Mach: zu erringen. Denn jegliche

Macht, die Sic nicht fiir sich beanspru—

Chen, Fall: automatisch dem Staat zu -

also mijssen die Menschcn sie sich von

don holcn. Da ein institutionelles Va.

kllum undcnkbar ist, kann die Mach:

nur auf ciner der beiden Seiten liegen.

Was dcr breiten Masse auf der ganzen

Welt hcute fehlt, ist genau das, was sie

am nétigsten hiltten, um ihre Dinge zu-

fricdenstellcnd zu regeln - die Macht.

Bei der Macht kommt es also nicht

darauf an, ob sie fiberhaupt existiert,

sondem wer sie hat. Das aber bedeutet

fur die libertinkommunalistische Be-

wegung: Ebenso wie in der Vergangen—

heit der Nationalstaat die Macht auf

Kosten derUnabhfingigkeitundFreiheit

der Gemeinden erobert hat, kfinnen die

neuen {fiderierten Kommunenjedwede

MachinuraufKosten des Nationalstaats

erringen. Emweder stfirken also die f6-

derierten Kommunen ihre eigene Maeht

und schm’alern die des Staates, Oder

dieser behfilt und stark: seine Macht

und sehmfilendie Machtder federierten

Kommunen.

Duale Macht

Wenn im Laufe der Zeit die Bewe:

gung fiireinen Wandel anschwillt, wer-

den immermehrKommunen sich demo»

kratisieren und Federationen bilden.

lrgendwann ist dann der Punkterreicht,

da die vereinte Smirke der vielen demo-

kralisierten und federienen Kommunen

fiir den SLaat eine Bedrohung darstellt.

Bass die heutjgen Machtslrukturen

dieExistenz einerFederation demokra-

Teilnehmerlnnen der LKnnferenz ffir Soziale Okologie in Linsabon

tisiener Kommunen - mit ihrerdemokra—

tischen Politik, ihrer selbstbewunslen

Bfirgerschaft und ihrer kommunalisier-

ten Wirtschaft - tolerieren werden, ist

- kaum anzunehmen. Vielmehr wind der

Staatden Kapitalismus und seineeigene
Mach: verteidigen walled. Alan muss

die Bewegung, will sie nieht aufGnade

Oder Ungnade dem Swat ausgeliefen

sein,eine_Biirgerwehrzur Verteidigung
der von ihr_ verkfirperten Volkemaeht

aufstellen. Mehrnoch: Wenn es der Be-

wegung mix ihrer Opposition zum Swat

ems: ist, muss sie versuehen, Clem Slam

sein wichligstes Instrument zu entwin-

den: das bewaffnete Gewaltmenopnl.
Miiizen sindjaderzeit in derrec‘msex»

tremen Szene der USA sehr belieb-t,

abet deshalb hat die Rechte noch lange
kein Exklusivrecht auf die Tradition

der Milizen. 150 Jahre lang war es in

dersozialistischenBewegung unbestrit-

ten, (lass eine bewaffnete Volke- nder

Biirgermiliz notwendig sei. Jede dew

verschiedenen Sozialistischen Interna-

tionalen stellte die Forderung auf, eine

Miliz an die Stelle der Armee und der

Polizei zu semen. Auch den Anarchisten

und Syndikalisten erschien seinerzeit
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die Bewaffnung des Volkes als conditio

sine qua non einer freien Gesellschaft.

Wer heute eine sehltissige radikaie

Position einnehmen will und dabei die

Forderung nach Bewaffnong cles Volkes

fallen léisst, sorgt dadurch fiir die Fort-

existenz des Staates. Der' Libertine

Kommunalismus wird also in derTradi-
.

tion der sozialistischen und anarchisti-

sehen Bewegungen dafiir einLreten, die

staatliehen Heere 11nd Polizeikré‘tfte ir-

gendwann durch eineBiirgermiliz,oder
Bitrgerwehr, 211 ersetzen. Die Befehls~

gewalt iiber diese Biirgerwehr muss al-

lein bei den Biirgerversammlungen lie-

gen. Sie selbst ist eine demokratisehe

Institution, ihre Offiziere werden ge-
wfihlt.

Je grdBer und zahlreieher nun die

kommunalen Federationen werden, de-

sto mehr wfichstauch ihrelatente Macht

und somit ihre Féhigkeit, eine Gegen-
maeht zum Staat darzustellen. lndem

sie von diesem Potential Gebrauch ma-

ehen, entwickeln sieh natiirlich Span-

nungen zwisehen ihnen und der Slants-

maeht. Diese Spannungen, diese poten—
tielle Gegenmaeht, miissen aber von

den Biirgem als etwas Positives angese-

hen werden. Den Biirgem muss bewusst

werden, dass hier im eigentlichen Sinn

wieder der uralte historisehe Konflikt

zwischen Gemeinde und Staatausbricht,
dass es zwisehen Siam und Federation

keine Harmonie geben kann.

Dieser Machtzuwaehs der kommuna-

len Federation versetzt sie sehlieBlich

in die Rolie cinerDualen Macht, von der

dann die Forderung nach voller Macht

ftir das Volk ausgeht. In diesem Augen-
blick wird die soziale und politisehe
Lage instabil. Es kommt wahrseheinl ich

friiher oder spiiter zu einer Konfron-

tation iiber die Frage, wer die Macht

haben soll - die kommunnlen Federa-

tionen Oder der Swat. Entweder geht
die Macht an das Volk und seine Kom-

munen fiber, Oder aber sie verbleibt

beim Sinai und den Praktikern der

Staatsmison.

Am Ende werden die Federationen

vermutlich mit militanten Mitteln ver-

suchen, ihre eigenen Strukturen an die

Stelle des Staates zu setzen. Es ist zu

hoffen, (lass bis dahin die libertfir-kom-

munalistische Bewegung die Mehmahl

der Menschen fiir sich und fiir ihr

Gesellsehaftsmodell gewonnen,also die

smatlichen Institutionen gewissermaBen

[381 SF 1/99

“ausgehohlt” hat. 151 die Autoritfit des

Staates erst einmal in den Augen tier

Menschen delegitimien, damn kann sie

hoffentlieh auch ohne greBe Schwie-

rigkeiten beseitigt werden.

Paris erlebte es im Iahre 1789, 11nd

SLPetersburg 1917, wie die Steals-

auioritfitangesiehtseinerrevolutioniiren
Konfrontau‘on zusammenhrach. Iede

dieser ailmilciitig erseheinenden Mo-

narchien war in Wirklichkeit so bar

jederMaeht, (lass sic unterdem Ansttn‘m

des revolutioniiren Volkes einfaeh zer-

broekelte. Entseheidend dafiir war

jedoch, class in beiden Fallen das Mililéir

-d.h. die einfachen Soldaten - sich der

Revolutionsbewegung ansehlossen.

Was in derVergangenheit meglich war,

kann emeut gesehehen, vorallem wenn

eine eifektive, bewnsste, inspirierte
revolutienfire Bewegung am Werk ist.

Die Spinnnung verschiirfen

In derZeitdes Anibaus derDualmacltt

diirien die Spannungen zwischen den

Federationen 11nd dem Nationaistaat

weder naehlassen noch fibertiineht

werden. Die libertiir-kommunalistisehe

Bewegung muss diesen Dissens, die

Opposition zum Nationalstaat, vielmehr

ausdrtieldieli betonen 11nd verscliiirfen

(cine waghalsige Abenteuerpolitik darf

dabei natiirlieh niehtbetrieben werden).
Andemfalis wird aus der kommunalen

Federation keineGegenmacht,sondern
sie endet als Stantsorgan, zum Beispiel
als parlamentarisehe Partei.

Es ist wirkliclt sehr wiehtig, (11135 11113

Spannungsverhfiltnis zwisehen tier Fo-

deration und dem Nationalstaatbesaehen

bleibt.Leiderkonnten einigeMitglieder
der Bewegung dieses Ziel aus den Au-

gen verlicren und aqubwerbeversuehe

deretabiierten Gesellsehnfthereinfallen,
etwa aufdas Angeboteiner Belohnung,
eines eintriigliehen Amtes. Im Gegen-
211g erwartet man dann, dass die Bewe-

gung wieder mchr aui einen swats-

orienticrten Kurs gebracht 111111 3011111

kompromittiert wird. Einige megen
empi‘zinglieh genug (iir derartige Ver-

suchungen sein und somit zum Verrat

an der Bewegung verleitet werden.

Zwar kann der Verrat aueh ans ei-

genniitzigen Motiven heraus begangen

werden, er diirfte abei ehcr giinzlich
unbeabsiehtigt erfolgeii - durch Men-

sehen, die 1m guteti Glaubcn handeln

11nd venneinen, die Grundlage der Be-

wegung 211 festigen. Man muss sich das

etwn so vorsteilen: In vielen Natio-

nalstaaten gibt es versehiedene Regio—

mngsebenen - so in Kanada die Provin-

zen, in den USA die Bundesstaatcn, in

Deuteehland die Lander. Viele davon

hahen eieh Kempeterizen gegcniibcr
dent jeweiligen Nationhlstaat bewahrt,

und so 311111111211 denn mi‘anche Libertiire

Kommunalismn1mischii0herweise, hier

hfitte man es bereits mit eigenstfindi gen

dezen‘traien Oder lokalen Miichten zu

11111, deren Biirger itikale Kontroll—

kompetenzen besfiflen.

Man 3111111511111 dann vor, diese Zwi—

sehenebenen entsprfieIien- auch wenn

(ins Volk 11inch nieht zur Herrschaf1 ge—

kommen ist -pntentiell einer lokalen

desentmlisienen Regierung. In aller

Unsehuld wird damn tier Vorschlng cin-

gebt‘aeht die Bewegting mege doch

fiber die rein kommunale Ebene hi—

nausgehen 11nd aueh Iiir diese Regio-
rungen Kandidaten aul‘stellen. Das Ar—

gument wirkt sehen deshalb vcrfiihre—

risen weil 1111111 in 11011 dem “hohcrcn”

Amt ans besseren Zugang zu den

Massenmedien 11111111 imd somit mchr

Menschen erreiehten kenntc.

Die Bewegung veilem aber ihre

Identitfxit 11nd Integritiit, wiirde sic sich

umsoiehe Amter hewerben. Provinzen,

Bundesstaaten Hinder und dergleichen
sind keinesfalls Institutionen des Vol-

kes, sendem stellen seiibst kleine Natio-

nalstaaten tier. litre Institutioncn sind

solehe des repressiven Statues, ihre

1111111111011ist die nines Kanals, fiber den

derZenlmlstanteeineMachtausubtund

seine Maflnehmen exckuticrt Sobald

die kommunaie Ffideration1m Begriff
151 sieh ale Dualmaein zu clabliercn

werden diese Zwisehencbenen sich auf

die Seite ties Staates schlagen.

F111 111111 2511111111 13111111121111 dcr kom—

munalen Ebene gilt grundsiilzlieh: Sic

dienen 11111 dem 3121111 2115 Vehikel, und

1hr Besitz - ja when tier bloBe Kampf
denim - wiirde genaui die Spannungcn
zum Swat Iindem, die die Bcwegung

eigentiieh wheizen miisstc.1ndem sich

in soiehen Wahikampagnen der Unler-

sehied zwischen Kommune und Staat



schcinbar auflost, wfirden die Zicle der

Bcwcgung wieder verschwimmen und

so ihre Auflclfirungsarbeit ad absurdum

gcfijhrt.

Bewerbung um

Staatsfimter

Wenn die Weltgeschichte ,
von ihren

Anfiingcn bis heute, eines gezeigt hat,

dann dcn unvermeidlich korrumpie—

rcnden Charakter der Slaatsmacht. Wer

cin Slaalsnmlbeklcidet, aus dem macht

- Lrolz allcr idealistischen Motive - das

Amt geradezu zwangsliiufig eine Kre-

alur dcs Slaates.

Als um 1980 hcrumdie erstcn Grfinen
BCWCgungcn cntstanden, waren

sxe

ausdrficklich dezenualistiseh emge-

stellt. Im ihrcm slrahlendcn jungen

Idcalismus waren sic begeistene Ver-

kfinder lokalcr Dcmokratie und Mit-

Photo: Svcinung/Porsgunn
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spraehe. Als sie dabei, vor allem in

Europa, auf so viel Unterstfitzung sties-

sen, class einige ihrer Mitglieder sich

piotzlieh in Wahlé’tmtem wiederfanden

- und zwar nicht nur auf regionaler,
sondem sogar auf gesamtstaaflicher
Ebene - “vergaBen” viele dieser Amis-

inhaber ganz schnell ihren urspn'jng—
lichen Dezemralismus und verfolgten

sum dessen auraktive und privilegierte

“politische” Karrieren, und auch ihre

Paneien warfen ihre basisorientierten

Grundsiilze fiber Bord und versuchten

sich in Koa] itionen mit den bourgeoisen

Altpaneien.

Zur Begrfindung wurde zunfichst

meisl vorgebrachl, class diese Wahl-

feldziige dazu beitragen sollzen, die

neuen Ideen im Bewusstsein der Of—

fentlichkeit zu verbreiten. Man machte

glauben, ja man versprach geradezu,

Grime Amtsnéiger warden sich ans-

schlieBlich volkspéidagogisch betéitigen.

Man wfirde Lehrer der Menschen sein,

nicmDiener des Staates. Andere, denen

ihre nrsprfinglichen Ideale schon etwas

femer geriickt waren, macbten gehend,
die Griinen Kandidaten kfinnten naeh

ihrer Wahl ein'e Top-down-Dezenn'ali-
sierung beneiben, also den nnneren

Ebenen von oben herab Mach: fiber-

Hagen.

Diese Argumente brachten Grfinen

Kandidaten zahlreiche Slimmen fin

angesehene und lukrative Amer. Ein-

mal im Amt, brachten sic sogar Gesetze

ein, die den Geist der Griinen aime-

ten,die den Staat refonnieren und die

Auswirkungen des Kapitalismns auf

Mensch und Umweltabmildem enliven.

Dosh den radikalen ZieIen kamen eie

nicht um ein Iota nfiher, ebensowenig
vermitteiten sie den Menschen eine

radikale Sichtweise auf den StaaL

Vielmehr wurden die Parteiprogramme
um so gemfiBigter, je mehr Staatsémter

an Paneimitglieder gingen. Am Ende

Iiefen dieReformbemiihungen derGrfi-

nen nur noch darauf hinaus, den Staat

humaner erscheinen zu lassen, Starker

dem Gemeinwohl verpflichlet.

achbereitende Sitzung des IAC (International Advisory Comitee) in Lissabon



Solches Verschwinden des Radikalis-

mus blieb fibrigensnichtaufdie Griinen

Parteien beschréinkt. Auch in der

Geschichte ist es - Prinzipien hin oder

her - den wenigsten Revolutionsfiihrem

jemals gelungen, sich den kor-

rumpierenden Einfliissen des Staates

zu emziehen. Einmal im Besitz staat-

iicher Amtsgewalt, verloren iiberzeugte

Sozialisten, Kommunisten, ja selbst

Anarchisten ihre moralische 11nd poli-
tische Integriléit. Diese “R iick-Bildung”
ist wirkiich die Hegel; sie ist vorher-

sehbar und anscheinend unvermeidlieh.

Folglich ermiiglicht cine Ubemahme

von Staatséimtem keineswegs die poli—
Lische, anti-smalliche Schulung der 0f-

fentlichkeit und den Ausbau der Demo—

kratie des Volkes; vielmehr ist damit

'eine “Schulung” in Smatsraison und

eine Perpetuierung derStaatsmachtver-

bunden. Es kann sugar so weitkommen,

class unter Mithilfe solcher Amter die

Staatsgewalt gegen das demokratische

Aufbegehren des Volkes vorgeht, auf

(lessen Seite man ja einmal gestanden
heme.

Ausgelést dutch die Bliite der Grfinen

Bewegung in den 80erJahren, sind stan—

dig immer neue “Dritte Paneien” em-

standen, haben “11nabhfingige” politi-
sche Bewegungen die Forderung nach

“Basispoiitik” vorgebraeht. In den USA.

beispielsweise gab es u.a. die Labour

Party und die New Party. Da meint

dann auch so mancher iibertfir-kommu-

nalistisehe Aktivist, man solie sich doch

mil diesen Parteien zu einem Biindnis

zusammenschiiefien, um auf diesc

Weise Mitkiimpfer zu gewinnen und

den Einfluss der Bewegung zu stfirken.

Sobald sich aber Libertine Kommu-

nalisten diesen scheinbar unabhfingigcn,
in WirklichkeitvonNaturaus reformis-

1ischen Parteien anschlieBen, bekom-

men sie immer nur ein Argument zu

hdren: Wenn es statthaft ist, fiir ein

Gemeindeamtzu kandidieren, dann darf

es auch ein “hfiheres” Amt scin, denn

schlieBiich kfinne man von dort aus vie!

mehr bewirken. Und durch eine Bewer-

bung um den Gouverneursposten Oder

ein Abgeordnetenmandat kdnne die

libertéir-kommunaiistische Bewegung

auch viei mehr Aufmcrksamkcit fiir ihr

Ideengut erregcn.

So wcrdcn sich die Mitglicder der

[40] SF 1/99

Bewegung immer wieder aufs News in

Erinnemng rufen mflssen, dass die Be-

wegung kein Vehikei zur Amterbe—

schaffung ist und erst recht nicht dazu

dienen soil, kosmeiische Verschfine

rungen am 81331 anzubringen Oder ihm

ein “mensehiiches Antlitz” zu ver-

schaffen. Der Libert’dre Kommunaiis-
mus ist ein unabliissiger Kampf, in dem

es nicht 11m Reparamren an den vor-

handenen Unterdrfickungsmeehanieo
men, sondem um die Errichtung radikai

emanzipativerBijrgerinstituiionengeht.
Dieser Kmnpf gegen den $111111 muss

vom ersten Tagc an gefiihn werden 11nd

darf niemals nachlassen. Gerade mit
der Forderung nach knmmunnien Fti-

derationen, naeh Kommunaiisiemng
des Eigemums 11nd einer Poiitik der di-
rekten Demokratie strebt die Bewegung
nicht mach reformistischen Scheinsie-

gen sondem wiil cine knmpleue Neu—

gestaliungderGeseiischafu.IhrFemziel,
die “Commune der Communen", kann
sie nur erreiehen, indem sie tagtagiieh
daran arbei1et. eine direkt—demekra-
tische Duaimacht-als Gegenmaehtzum
Swat -aufz1.1baue11.

D615 Biirgermeisierami

Solien Libertfire Kommunnlisten sich
zum Biirgermeister wfihien lassen?
Nash Meinung einiger unserer Sympa—
thisamen wéire das mit dem Kampf 11m

Bfirgerversammlungen unvereinbar, c121
aueh diesesAmtderExekutive angehfirt
und somit strukturell wie moralisch die
verkieinerte Ausgabe eines Gouver—

neurs, P‘remierministers Oder Préisi-
demen ist. Mach dieser Logik dijrfte es

libenfir—kommunalistische Kandidaten
nur fiir lokale “Legislativen” wie etwa

Stadtverordnetenversammiungen ge-
ben.

Doch es is: die Kommune an sich
nicht nur ihr Parlamem, die im poten:
tieilen Spannungsverhéilmis zum Staat
stem, von dessen Gesehichte sich ihre

eigene wesensmfifiig unterscheidet.
Entscheidendes Krilerium eines kom-
munalcn Amtes — ob Biirgermeister,
Stadtrai Oder Stadlverordneter - ist der

kommunaie Kontext. Priisident, Mi-

nister, Pariamem eines Landes stehen

hingegen sfimtlich im smatiichen Kon-

text.‘ Einem Biirgen’neiétcr sich: die

Allgemeinheit viei genader aufdicFin-

ger ais einem Stants- Mu Landcsfun-

ktionfir. ebenso wie seine Machtaus-

iibimg viel marker konuollicrt wird.

Eaistalsobeieinemlib‘enfir-kommu-
nalistischen Wahlpmgramm elwas

qualitativ anderes. ob es dabci um cin

Bilrgemeisteramt gem odor aber um

die Position eines Minis1crprfzisidcn1cn
Oder gar S‘taatsprfisidemcn. Die Be-

wegung mag mhig fiir Bfirgcrmcistcr—
11mm: kandiciieren, solltc sich abcr

vornehmen, aus dem Burgermeislcr
einen Vomitzenden 11nd aus dcm Smdt-

parinmenti einen Federationsrat zu

machen, in den die Biirgcrversamm—
lungendBIStadIbezirkeihreDclcgicrtcn
enwenden 111511113111

Die Integritfit den Lincniircn Kom-

munaliemus foigt allein‘ aus dcm Hcr-

ausnrbeiten 11nd 3111111111 dcr dialck-

tischen Spannung zwischen dcr kom-

11111111111111 Endemtiun 11nd dcm Natio-

naistaat. Sein Lebensgcsca bcfichll

ihm, gegen den 3111311211 kiimpfcn, ihm

die 1111111111 2111 entreifien und ihn so

1e11111ioi1 zumVerschwinden zu bringcn
N111 wenn dieses Spannungsvcrhiilmis
i111[11111163011611Handelnkompromisslos
demlmh gemaehtwird kann dichwc— .

gung ihren Sinn 11nd ihrc radikalc

Identimtbewahren. Alie‘s andcrc istcine

Verffiischung des Liticrtiircn Kom-

munalismus 11nd somiieinc Gcfiihrdung

seiner Identitéit. Menschcn, dic darauf

auS 51nd, soliten sich licbcr cincr dcr

etablierten Parmien ans‘chlichn.

Warsaw van He/muf and

San/a Rich/er
1
1

Nachdmck 111111: Janet Eichl: Der libcrliirc

Kflmmunalismus. Trotzdcm-Vcrlag.
Grafenau 1998
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Rad IkaI9 510die Und d '6 DirpSgngaCnigfische £66m und der

abstrakte Charalcter der heutigen radi»
I I

‘

1 l r kalen Theorie sind Symptoms sine:Umwa lzung de
schweren Krise der Linken. Es neigt

‘

l

:
sichdarin die Abkehrvondam Glauben,

Ges9 l lsch0ft
(1215 Ideal einer kooperativen uncl legali—
tartan Gcsellschaft kfinne konkretisien

and gesellschaftlich umgesetztwarden.

Bf? Inlenwgw AusMobilislerungistErstarrung gewm-

mleaneIBIem '

den; viele Radikale haben das Ream

V011 ChUCk MOT-99 -

; und die Ffihigkeit zur Verfindemng der

Gesellschaft an K'onzernherren land

Aus: Perspectives on Anarchist Theory, 1998 Staatsoberhéiupter abgetreten.

Hiergcgen wands: sich Janet Biehls

neues Buch Der libertiire Kommuna-

lismus:DiepolitischePraxisderSozial-
akaldgiefis stelltderpolitischenfiesig-
nation cine ausgearbeitete und ge-

schichtsbewusstePolitikgegen den heu-

tigen Swatund Kapitalismus gegenfiber.

Ich habe Janet Biehl zu ihrem neuen

Werk befragt.

Chuck Morse

Frage: DeinBuch is: vor allempra-

grammatisch: Du stellar den libem‘iren

Kammunalismus in einen historischen

Zusammenhang und machst kankrete
‘

Vorschlc‘z'gefiir die Praxis. Welchepali-
tischen Umstc'inde verleihen demBuch

seine besondere Bedeutung?

Antwort: DerlibertfireKommunalls-

mus ist die politische Ausfnrmung der

von Murray Bookchin sell den 50%

Jahren entwickelten Sozialékologie,
stellt also cine libertfire Politik (let

politischen und sozialen Umwfilzung
dar. Er enthfilt sowohl das meoretische

Fundamentals auch die praktische An-

leitung flit den Aufbau einer revolutio—

nfiren Bewegung mit dem Ziel einer

gleichen, gerechten und freien Gesell-

schaft. Diese Ideen, die Bookchin selbst

an anderer Stella dargelegt hat, will

mein Buch verstéindlich machen.

Fiir die, die es noch nicht wissen, hier

noch einmal das Wichtigste in Kline:

Der libertfire Kommunalismus will ein

selbstbestimmtes politisches Laban auf

der Ebene der Gemeinde schaffcn, also

im Dorf, in der Stadt Oder im Wotan—

Pholo: Eirik Eiglad/Porsgunn: Lissabon
SF 1/99 [41]
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Photo: Wolfgang Hang — Janet Bic“! bei ciner Demonstration
fiir (lie Rochtc der Indianer in Vermont

viertel. Disses politische chen spiclt
sich dam in basisdcmokratischen

Institutionen ab — in Biirgcrvcrsamm-

lungcn odor Volksversammlungen. Wo

es diese Institutionen schon gibt, wird

ihr demokratisches Potential und ihrc

strukturellc Macht ausgcbaut; wo sic

friiher einmal existiert hattcn, wcrdcn

sie wiederbelebt; wo sic nic warcn, wer-

den sic ncu geschaffen. Auf jedcn Fall

warden sie es den Mcnschcn ermog-

lichen. ihre gcmeinschaftlichcn Ange-

legcnhciten 315 B firgerinncn und Biirger

sclbst in die Hand zu nehmcn, stall sich

auf die staatlichcn Elitcn zu vcrlasscn,

und somit ihre Entschcidungcn aufdcm

Wegcdcrdircktcn Dcmokratic zu fiillcn.

[42] SF 1/99

Um auch Problems, die fiber die Ge-

meindegrcnzen hinaus greifen, behan-

deln zu konncn, bildcn die demokra~

tisierten Kommuncn inncrhalb cinerRe-

gion cine Fodcration, zu deren Fodera-

tionsrat sic Delcgicrte entsanden. Diese

Ffideration ist jedoch kcin Staat. denn

die Macht licgt allein bei den Btirger-
versammlungen. Die Delegicrtcn sind

niimlich ausschlicBlich dazu crmiichtigt,
die Entscheidungcn ihrer jeweiligen
Bfirgcrvcrsammlung vorzubringen. 1hr

Auftrag istbegrenztundjedemcitwider- -

rufbar.

Jc stiirkcr nun die libcnfir—kommuna-

listische Eewsgung ariwiichst und jc
mehrGcmeindnn so demokratisicrtund

denriert warden. desto grOBcr wird die

Aussicht, Class dieFijdezrationcn zu cincr

d‘unlnn Macht zusammcnwachscn, dic

dam Nationalstaat dieSiim bictcn kann.

Das flihrt dann entweder zu cincm offe-

nen Kunflikt odar aim dazu, dass die

Biirgex szich diesem neucn System - das

ihman die volle Selbstbcstimmung vcr-

heilit « anschlieflen, womit dic Macht

desNationalstaates zuelncr lccrcn Hiillc

wird. Gleichzenigenwnnden dic Kom—

munen denPrivatuntemchmcndic Horr—

schaft fiber din Wirtschaft - sic expro-

priieren dieExpropriatqurc. SchlicBIich

snistshteine rationale, libertine, okolo—

gische Gnsellschaft, dercn Machtzcn-

trum die basisdnmokratischcn Vcr—

sammlungen tier aktivcn Biirgcrschafi
sind.

In meinem Burch Inge ich dic konkrc-

ten Sabrina dar, wie cine solchc Bowe—

gung filr dimkte Demokratic ins Incbcn

gerufen warden kann. Dic w1cht1gstc
Rollo falltclabcicinancharaufgckliincr
und engagierter Mnnschcn zu, die mit-

tcls Arbeitsgruppen and _kommunalcr

Wahlkampagncn diesé: Idccn in ihrcn

Gemeinden verbreitnnl

Das Buch war schon langc iibcrl‘zill ig.

Lnidsr stand as was seincrzcit ills wir

helm Left Green NeMork’ arbcitctcn,

noch nicht zur Verfiigung. Wic groB
tier 1313de M new; man auch damn,

dnss schon wenigc Wochcn nach dcm

Erscheincn unsere Frcundc dic chr-

setzung in Half europliischc Sprachcn
veranlassthaben unddnss wcitcrcchr-

setznngen ins Ange. gefasst wcrdcn.

Du stalls! dash den ‘Iibertr'iren K0m-

munalismns in die anarchistischc Tra-

ditionslinie und batons! seine Zia!—

richtnng gegen 3mat andKapi talismus.

Andemrseits weichst 2114, indcm du den

Katzflikt zwischen Konzmunc and Smat

so wharf von dem Konflikt zwisclzcn

Arbeit and Kapz'tal lrennst. von den

anarchistischen Hauplsrromungen ab.

Was sind die Gr"made dafu'r?

ich muss gleich mai klarstcllcn class

as fiir Bookchin dicsen Gcgcnsatz zwi-

when dam libertarian Kommunalismus

und dam Koniflikt Arbcit/Kapiml ubcr—

haupt nichl; gibt. Er will viclmchr dcn

Klassenkampf auswcitcn, indcm cr ihn



mit dem Konflikt zwisehen Kommune

und Staat verkm‘jpft. Er will aueh klas-

seniibergrcifende Bereiehe - vor allem

hicrarchisehe Herrsehaft und okolo-

gische Zerstorungen
- in den Klassen-

kampf einfiihren. SehlieBlieh will er

dem Klassenkampfeine basisdemokra-

tisehe Grundlage geben
- sozusagen

eine politisehe Kultur fiir eine selbstbe—

stimmte Biirgersehaft. Der liberlfire

Kommunalismus versucht, den Klas-

senkampf, der bislang Saehe der Ar-

beitersehaft war, zu e-iner Saehe der .

Biirger zu maehen. Ubrigens ist das gar

nicht so ncu. Alle revolutioniiren Klas—

senkéimpfe der Gesehichte haben sich

innerhalb der Kommunen abgespielt.
Die Barrikaden der Pariser Aufstfinde

von 1848 und 1870/71 standen in den

Stadtvierteln, und auch fiir die Revolu—

tionen im roten Petersburg 1917 and in

Barcelona 1936/37 waren die stark

auSgepriigten Naehbarschaftsmikturen
VOn ,entscheidender Bedeulung.

Was nun die anarchistisehe Tradition
betrifft, so l‘zissl sich der Konflikt zw1—

sehcn Gemcinde und Swat mindestens

bis zu Proudhons Fodemlismusbueh von

1863 zuriiekfiihren, wo er den Aufbau

cin’cr Féderation autonomer Kommunen

propagicrt. Diese Forderung wurde von

Bakunin aufgenommen und bildele
einen Kempunkt seiner Programme E11
den spillen 60er Jahren. Zur selben Zen

Verbreitctcn sich die kommunalistisehen

Ideco in Frankreieh unter den Gegnern

der zentralisierten Herrsehaft Napo—

lcons 111.. So kam es, (1355 1871 — naeh

der Niederlage Frankreiehs gegen

PreuBen und dem Zusammenbruch der

franzosischen Regierung
~ dieses kom-

munalistische Gedankengul sofort die

pariserCommuncdurchdringenlszonnte,
als diese sich aus den Triimmem des

Zweiten Kaiserreichs erhob. Obgleich
ihr Leben nur wenige Wochen wiihrte

und in der Katastrophe endete, hat das

mutige Beispiel der Commune viele

radikale Staatsgcgner
- zeitweise sogar

Marx selbst - bcfliigell und ihnen in

FOrm eines autonomen Gemeindebun—
dcs als politisches Modell ffir eine freie

sclbslbestimmte Gesellschaftsordnung

gedient. In den spéten 70er Jahreu

fZlnden 'sich diese Grundsfitze in den

PrOgmmmcn derJumfoderation wieder,

denn diese sah in der kommnnalen

Federation cin wesentliches Merkmal

der nachrevolutioniiren Gesellsehaft.

Historisch-theoreriseh besitzt der

Kommunalismus sowohl eine anar-

ehistisehe als auch eine marxistisehe

Ausprfigungmnd aufdiesebeidenberuft
sich derlibertéire Kommnnalismuseben-

so wie auf die konkrete revolutionare

Tradition bis zuriiek zur franzosischen

Revolution von 1789. Zusfitzlieh‘ent-

wiekelt er den historischen Kommuna-

lismus weiter. Wfihrend der friihe Kem-

munalismus den Kommunen im wesent—

lichen die administrativeFunktioneines

“offemliehen Dienstes” zuwies, die

eigentliehe Machtjedoch bei den Arbei-

terassoziationen sah (die eine parallele

federale Struktur aufbauen sollten),

verlolgt der libertine Kommunalismus

das Leitbild einer Kommune als direkte

Demokratie, die auch iiber die Witt-

schafl herrscht. Und wéihrend naeh

Ansicht der anarchistischen Kommu-

nalisten erstder Staat zusammenbreehen

und dann die Mensehen spontan Kom-

munen biiden wiirden, will der libertine

Kommunalismns einen revolutionéiren

Ubergang herbeifiihren, in dem die F6-

deration der Kommunen dem Natio-

nalst'aat als duale Maeht gegeniibertrirt.

Die kommunalisljscheTradiLion, wel-

ehe der libertine Kommunalismus‘ nur

weiterffihrr, steht also keineewegs

auBerhalb der anarchistischen Tradition,

sondem hat sie vielmehr mit begriindet.

Innerhalb der sozialiszischen Tradi—

tion haben sich die Anarchiszen vor

allem dadurch ausgezeichnet, dass ihre

altgemeine revolutionc’ire SIrategie sich

nick! nur auf Gegeninstilutionen, son-

dern auf eine komplette Gegenkultur

mime. Wie siehst du den Zusammen-

hang zwischen dieserRichtung unddem

Kampfffir radikale basisdemokratische

politische Institutionen. wie sie in

deinem Buch beschrieben sind?

Die Betonung, die neuerdings auf

den kulturellen Verfinderungen liegtund

die die institutionellen Veranderungen

so weit zuriicktreten lasst, dass die

Politik yollig ansgeblendet wird, hat

dem Anarchismus und der Sache der

Linken fiberhaupt sehr geschadet. lch

will damit nieht sagen, dass kulturelle

Arbeit politiseh bedeutungslos ware.

Doeh fiir sich allein kann sie nieht

stehen, sondem sie muss Teil einer

umfassenderen poiitischen Bewegung‘

sein. Kunst. Kultur, Selbstdarstellung
allein kennen niemals die herrsehende

Gesellsehaftordnung inFrage stellen,

werden sie doeh leieht von dieeer

absorbiert und vermarktet. Eher kann

schon dieEntfremdung undWideretfin-

digkeit eines radikalen Kunsrwerks

seinen Marktwert erhohen - man em-

pfindet einen hippen Sehauder, und

darin liegt sozusagen eine Gefahr.

Gabe es keine politisehe Bewegung

gegen die allgemeine kapitalisrisehe

Verdingliehung und gege'n hierarchi-

sche Herrsehaftsstrukturen, dann were

die Kunst eine blofie Ware and niehts

sonst. Jeder weiB doeh, dass die Ge-

genkultur der 60er seitdem zu einem

GeschiiftmitderNostalgieundzurNew-
Age-Spiritualiréit degeneriert is: - beide

mit-riesigen Marktehaneen - und darts

die knallige Werbung viel von ihrem

Geisr libemommen hat (siehe die kfirz—

liehersehieneneAnmologieComnwdflj:
Your Dissent). So wird beispielsweise
mit Hilfe des Beatles-Songs “Revo-

lution” der Absatz von Sneakers ge-

fordert, und in meinem Fahrradladen

kann ich Sonnenbrillen Marke “Anar-

ehie” kaufen. Inzwisehen werden im

Anarchismus Kultur, Selbstdarstellung
und‘ Lifestyle derartig hoehgespielt —

auf Kosten revolutionfirer Politik im

Sinne kommunaler Selbstregierung -

dass die Sozialokologen sich geradezu
davon distanzieren mussten, urn den im

Kern sozialistiSchen Auftrag des Anar-

chismus retten und die Gesellschaft

nicht nur in ihrer Psychologie, sondem

auch in ihren sozialen und politisehen
Institutionen emeuem zu ko'nnen.

Eine freie Gesellschaft kann deiner

Meinung nach nur durch eine Demo-

kratisierung and Erweiterung des

Reichs der Politik geschafien werden.

Welche Rolle spielt dabei der Kampf

gegen die Hierarchien, die — wie etwa

die Herrschaft der Mc'inner Oder der

Wei/J‘en - meist der Privatsphc'ire zu-

gewiesen werden?

Ich bin ganz sieher, dass die Person-

liehkeit der Mensehen sich im Zuge der

politisehen und sozialen Revolution

verandern wird, vor allem als Folge der

Solidaritét im Kampf fiir ein gemein-
sames Ideal statt fiir eigene Interessen

und der Erfahrung gesellschafllieher

SF 1/99 [43]
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Macht. Hierdurch sollten eigentlich
Rassismus und Sexismus abnehmen.

Soweil sie jedoch noch in den Kopfen
Oder gesollschaftlichen SLrukturen

fiberleben, wird die Gemeinschaft

poliiisch reagieren, das heiBt, sie wird

in den Bfirgerversammlungen geeignete
Wage finden, damit umzugehen.

Es besteht durchaus die Gefahr, (lass

eine Gemeinde rassistische und sexi-

stische Wege einschliigt. Doch eigent-
lich ist es in einer Gesellschaft, die all

ihren Mitgliedern die voile Verwirk-

liohung ihrer Poienliale ermoglichen
will, irrational, die Chanccn einiger

einzuschtiinken. Eines der grundlegen-
den Ziele der Sozialokologie, deren

poiitische Auspra'gung der libertine

Kommunalismus ist, liegt darin, alle

Formen der Hierarchie und Klassen-

herrschaft in der Gesellschaft anzu—

prangern und ihre Beseiiigung zu

fordern.

Ubemll in deinem Buch findet sich

der Begrifir des Potentials. Du redest

LB. vom “politischen Potential der

Kommune", van unserem “spezifisch
menschlt'chtzn Potential” einer ratio-

nalen Gesellschafl. Kannst du etwas zu

diesem Begri/jr sagen?

Dies hang: mit der philosophischcn
Dimension der Sozialfikologie zusam-

men, dem dialektischen Naturalismus.

Dieses Thoma ist aber zu komplex, um

es hier grimdlich zu bchnndeln. Ich

verweise interessierte Leser auf

Bookchins Buch The Philosophy of
Social Ecology. Ich will nur kurz fol-

gendes sagen: Der dialektische Natura-

lismus ist keine analytische, sondem

eineEntwicklungsphilosophie.Erblickt
also auf die Prozesse, die sowohl in dcr

Evolution als auch in der Geschichte

ablaufen, insbesondere auf diejenigen,
die - wenn auch auf Umwegen ver-

laufend odergelegentlich in Sackgassen
endend - zu vermehrterFreiheil, Sclbst-

bewussiheit und Selbstbetrachtung
fijhren.

Als eine Entwicklungsphilosophie
vcrwendel der dialekiische Naturalis—

mus Begrilfe, in dencn sich Entwick-

lungsprozcssc widerspicgcln: Potential,

Erwachsen, Entfaltung, Wachslum,

Vcrwirklichung, Erfiillung. Wéihrcnil

[441 SF 1/99

die analytische Philosphie vom Ver-

harren ausgehi. gem die dialektischn

Philosophie von der ancgnng ans -

nichtvon irgendeiner, sondem voneiner

gerichneten Bewegung.

lndem sie sich auf die in einer gege—
benen Siniation enihaltenen Polemiale

konzenlrien,bringt tins die dialektischo

Rationalitfil dazu. die aim dieser Shun»

lion logisch folgende Zukunfl zu unwr-

suchen. So enihiilt beispielsweiso die

Kommune in ihrer heutigen Form (1213

Potential, sich zu demokraiisioren und

Teileinerdemokmtischen Gesellschaft

zu werden. Die Leistung einer libertar-

kommunalistischen Genellschafi liige
dann in der Erffillung oder Vemirkv

lichnng dieses Potentials.

Du rufst die Menschen auf, den Kapi—
talismus und den Slant zu stfirzen and

einefreie Geselischaft zu errichten. die

sich auf Vernunft, Solidaritdt und ein

Biirgerethos sti'itzt. Andererseits be-

schreibst Du, wie d6?" Kapitalismus aiie

Zi'ige def Gesellschaft beherrscht, wei-

chem Druck die Garneinden ausgesetzt
sind und wie dos Reich der Politik in

Auflb’sung begrifi'en ist. Damit scheinen

aber dock ouch die Quelien zerstort zit

sein, ans denen wir die Kraft ichdpfen
konnen, eine alternative Geseiischafi
aufzubauen. Walter solien dann aber

die Kraft and die Erkenntnis kommen.
ohne die wir [wine freie Gesellschaft
schaj‘fen konnen?

Home, (in das Prinzip der sofonigen
Belohnung herrschl, wird uns unablfis-

sig nur einc Botschafi geprcdigi: Unser

Lobensziel soil maximales porsfinliches
Gliick im Rahmen des Kapitalismus
sein. Unsere Kullurhilf: unskaum dabci,
unsere unmiticlbaren pcrsfinlichen Ee-

diirfnisse einem hohercn Ziei unterzu—

ordnen. Unsere Vorstellungskraft
schrumpfl zusammen; nus tier ausgrei-
fenden Vision ciner besseren Welt zie-

hen wir uns zuriick und beschri‘inken

uns schlieBlich auf Fragen des prakti-
schen chrlebcns und des Konsums

von Giiiem und Dienstleistungen. So

warden wirsystcmatisch dessen bemnbt,
was man in friihercn Zeiten unset

bessercs Sclbst zu nenncn pflegmn.

Zudcm verwandolt uns diese Gasoli-

schaftsordnung nicht nut in Handels-

wamn und Ansbenmngsobjcktc, son-

dem sieverdummt um; gnradczu, indcm

sie tanner historisches Godiichlnis vcr—

dunkelt. Witsullen vergesscn, dassjahr-

hundenelnng die Menschen sich fiir gc-

sellscilafiliohe Verfinderungcn eingc-
sctzthabon, die zu etloben sic sclbst gar

nicht hnffen konnien. Nicht nur bcno-

tigten sie koinn sofonigc Bclohnung,
sic emarteien so etwas iibcrhaupt nichl

and riskier-ten sum desscn Exil und

Strain» aliasin dem Enniusstscin, dass

es Clem Aufbau either besscren Gescll-

schaft dienen solite.

Es ist offensichiiich ein Wcscnszug
den von uns bekfimpfmn Systems, die

sofom'go Erfiillung aller Wiinschc zu

versprnchen. Wit musscn also dcr

gesellschaftlichnn Amnesia wider-

stohen und tins an anger historischcs

Gndfiohtnis halten. wu- infissen gewis-
semaflen die Sachs einér besscren Ge—

sellschaft fiber den Wnnisch slcllcn, den

Kiichenschrankmiieiner ncucn Espres-
somaschine anszuriisicn.

l
Sollten wir dingo Treuc zu unscrcn

Idoalen mm! diam Widcrslandskraft

nicht finden, damn wird auch unscr

Laban sinnlos und niir wcrdcn zu

mivinlen Existenzen. Mil dcn Wortcn

van Wiliinm James warden wir ,,in den

wesenloson Schlnmmer zun‘icksinkcn,

ans dam wir fiir hum; Zcit crwacht

waren.“ l

Also mfissen wit nach jcncn Andcrcn

suchen die gieich uns die Wnrdc dcs

Monsehen noch halten und crkannl

hnben, class weder El Nino noch irgcnd—
weiche Mfingel in der Kleinkindcrzic-

hung das schlimmsioProblcm fiir unsorc

Gosellschaft sind, sondcm dass dies dic

Genellschaflsordnung selbst isl. Deshalb

beknmpfen wir dinse Gcscllschaftsord—

nung, denn sic besclmcidci unscrc

Menschlichkeit und miscrc schonsicn

Hoffnnngen, und gerailc das is: uncr-

trilgiich.

l

Marx hat ja var aliezm damit argu-

mentiert. dass der Kommunismus aus

den internen Widersprfichcn dcs Kapita-

liimus. sozusagen als Frucht cines

Rance/promises erwachsen wtirde.

Gin-abs: du. dam zine Iibcrtiir—kommu-

naiistische Gesellschofz aus cincm

Willenmktheransgesciiaffcn wird. odcr



siehsl du darin die Kulmination eines

gréfleren historischen Prozesses?

Bcides. Ich bin ganz sichcr, class un-

scrc Gcscllschaftaufeinc Krise zulfiuft

—offcnistallcnfalls,obderunmiuclbare
Anlass gcsellschaftlich oderfikologisch
scin wird. Wic Marx schon im Kapizal

ausgcfflhrt hat, miissen die kapita-

lislischcn Umemchmcn entweder ihre

Profile maximicren und darum expan-

dicrcn, odcr aber ihren Konkurremen

umcrlicgcn und untergehen: Es hciBI

Wachscn odcr Sterben. Bookchin hat

dariibcr hinaus erkannt, dass dieser

ZWang dcn Kapitalismus auf K011i-

Sionskurs mit der Namr schickt. Die

Kluft zwischen arm und reich wird

immcr noch broiler, obgleich sich doch

schon abzcichnct, dass die globale

Erwin-mung im nfichsten Jahrhundert

QTOBC Schfiden anrichten wird. Im Zuge

scincr globalcn Profitmaximierung er-

kliirt dcr Kapitalismus gauze Bevdlke~

rUngSgruppcn ffirnutzlos- von manchen

auf drci Fiinftcl der Erdbevélkerung

gcschiitzt.

Mcincs Erachtens miissen wir auch

wicdcr cincn Blick auf Marx‘ Ver-

elendungsmeorie werfen. Er hatte diesc

ja damil begrfindet, dass die Logik des

Kaptalismus die Lfihne auf das nied-

n'gsunfiglicha Niveau hcmnterdriicken

wijrde; warm die Menschen dann vtjllig

verarmt wéiren, miissten sic gegen die

Ausbenterbourgoisic revolticren. Diese

Vorhersage ist nicht eingetroffen, unter

andercm, weil der Wohlfahrtsstaat die

Auswirkungen dam Kapitalismus etwas

abgefedert hat. Inzwischen werden’aber

die Wohhaten, die den sozialen Frieden

gesichmhaben, mehr und mehrzuriick—

genommen, und so kfinnte die Prophe-

zeiung der sozialen Revolution 313 Folge

der Verelendung sich vielleicht doch

noch als wahr erweisen.

Was auch immcreinmal Auslfiserder

Krise sein mag: Wenn sic dann eintritt,

muss sie keinesfalls zwangsléiufig cine

rationale fikoiogische und libertére Ge-

sellschafl zur Folge haben. Sic kfinntc

auch zu einer DikLatur Oder ins Chaos

fumed Emanzipatarisch kann diese

Krise nur sein, wenn bereits zuvor ein

Mindestmafi an Bewusstsein der be-

freienden Alternative vorhanden ist.

Dann warden wir néimlich so etwas

wieVoluntaIismushaben.Einevormvo—

lutionfirc Periods dauert gawfihnlich
nicht sehr lange. Eine Befreiungsba-
wegung badarf abet einen sorgfiiltigan

Erziehungspmzesses auf unterstnr

Ebene, und daffir warden wir kaum Viol

Zeit haben. Deshalh mfissen wir jetzt
damit anfangen, mfissen vor allem eine

libenfir-kommunalistische Brewegung
aufbauen. :Wir miissen die Mennchen

lehren, ihr Leben politisch und win-

schaftlich selbst in die Hand zu nehmen

und cine Gescllschaflsordnung zu cr-

richtcn, in der sic ihr Menschentum

wiedergewinnen kfinnen. Dazu ist

unendlich vielGeduld erforderlich,aber

es muss sein. Denn wenn dics nicm

geschieht, kann die kommcnde Krise

nur in ciner Tyrannei enden.

fiberse/zung van

lie/mu!Richter

1 Janet Biehl'und Chuck Morse waren

1990/91 beim Left Green Network

Clearinghouse als Koordinatoren 12mg.
2 Sam Dolgoff (Hrsg.), Bakum'n onAnarchy

(New York 1972) S .228

Photo: Umbruch Bildarchiv

die HERRSchenw
- WNELTORDUNG‘

‘

SF 1/99 [45]



gewohm Warm. 1:11.11 11:1 etwas in dimer“
‘

ssieri“

Csndrci - Eine he
Zeiisgc: rifi aus Cos-1m

‘" ’

11111 ear/1.9111111110111111

Casandra ist eine Zeiischrift mil

libertfizir-anarchistischem Hintergruncl.
Sie wurde 1989 gegriindetund crscheint

in San José, der HauptstadiCosLa Ricas.

Verantwonlich zeichnen einige Freun-

de, zu denen Jorge Jimenez (42), Uni-

versitiitsprofessor und Griinder von

Casandra, sowie Mauricio Ordofiez

(36), Architekt und Gmphiker, gehéren.
Im Rahmen einer Reise im Miirz d.J.

hatte Faden-Redakteur Boris Schar-

lowski die Gelegenheitmit ihncn zu

sprechen.

Faden: Casandra erscheintmiltlerwci 1e

seit neun Jahren. Da ist geniigend Zcii

vergangcn, die bisherigen Erfahrungen

einmal Revue passieren zu lassen.

Jorge: Cassandra ist aus -der Initiative

einiger Freunde entstanden. Damals

ging es in erster Linie zunfichst darum,

foiokopierie Texte untereinander aus‘

zuiauschen. Das haue etwas sehr Spie-
lcrisches. Dabei stand nicht ein poli-
iisches Programm im Vordergrund,
sondem der Wunsch sich gcmeinsam
zu organisieren. Denn hicr in Costa

Rica sind die politischen Strijmungen
am Ende und gegenkulturclle Aus-

drucksformen erschfipft; hicr passierl
einfach nicms. Deshalb wollten wir eine

Zeitschrifi griinden und mit jcnen
Themen und Dingen spielen, die hier

verteufeli werden. Dazu benutzten wir

humorisiische 11nd ironische Elementc,

Stilelcmeme, die zujenerZeit in gewis-
ser Weiss eine terra ineognita dar-

slellten.

Allerdings fiihlten wir uns in unserem

Umfeld zun‘zichst schr verlorcn. Dazu

km, (1213 einigc der Mitsueiierabspran-

gen und unscr erster Anlauf scheiicrie.
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Deshalb muBten wir mit anderen

Compafieros noch einmal von neuem

beginnen. Mil diesem Wechsel wendeie
sich die Zeiischrifi allerdings Starker

anarchisiischcn Positionen zu. Sie

erhielt damit zwar eine weniger opti-
mistische, gleichzeiiig aber auch weni—

ger naive und dafiir politischere Ten-

denz.

In dcr ersten Zeit erschien Casandm

lcdiglich einmal pro Jahr. Wir druckten

500 Excmplare, die wir immer sehr

schncll verkaufcn konmen. Deshalb er-

héhien wir die Auflage auf 1.000 Sifick

und versuchen neuerdings, zwei Mal

pro Jahr zu erschcinen. Das ist nichi

einfach, denn von Ausgabe zu Ausgabe
steigen unsere laufenden Kosten um

jeweils 25-30%, in manchen Llahren

sogar um 50%. 13118 wir die Zeitschrilt

dennoch machen kennen, ist vor allem

deshalb mfiglicli, weil unsere Freunde

uns unicrstiiizten. Doch auch die haben

nicht geniigend Geld. Deshalb haben

wir bei ciner holliindischen Nichixe-

giemngsorganisaiion urn cine Umer-

stiilzung gebetcn, die wir ohne irgend-
welche inhalllichen Bedingungen er-

fiillen zu miissen, crhalten.

Faden: Weiqhe Themen behandelt 1hr

und ans welchem Blickwinkelbelrachtei
lhr sie?

Jorge: Casandra fiihlt sich dem Anar—

chismus sehr nahe. Alierdings lehnen
wir gleichermaflen jegiiche Dogmati~
sicrung ab. Wir wollen nicht die ali-

gemcine Entpolitisierung 11nd Entitie-

oiogisierung der Gcsellschaft anter—

siiitzen, ganz im Gegemeii. Gerade

angesichts eincr erstamen sialinisli-
schcn Linken wollcn wirdazu beitmgen,

neue linke Riiume zu fifilncn, die P1317.

fiir impel-1110311, freche 11nd spiclcri schc

Ideen bieten.

Wir verfiffemliehen deshalb Dingo,
(lie in diesem Land keinc Vcrbrciiung
finden. Wir wnllen eine Plauform fijr

all jenes bieien, dem einc vom Main-

stream ahweichende, reichhaliigc und

alternative Konzeptinn zugrundclicgi.
Benn in Costa Rica isii dcr offizicllc

Diskurssehrautmitiirgeiiarfig1 11nd wi rkt

sehr homogen. Dies wirkt bis in die

feminisiische and die Okologicbcwc-
gung hinein, die 86hr wenig offcn sind.

U115 ging es immer darum, solchc

Diakurse in such 211 breelicn.
Gmndsimlich versuchcn wir immcr,

die Binge nus einem politjsch-sozialcn
Blickwinkel zu heme-Men. Wir bcrich—

ten 2.B fiber Streiks unddie Bcwcgung
der Wahiboykotteure ‘

Dabci isl cs

unsere Absichi Minderhciicn und mar-

ginalen Gmppen einen Plalz zu bicicn.

Daneben verfiffemlichcn wir litera-

rische Texie, die in Costa Rica nichl

wahrgenummen warden. Dcnn cs han-

deli sich hier um aim: eehr puritanischc
Gesellschafl, die fumhibar Angst vor

cine: freieren Verwendung dcr Sprachc
hat Jeglicher Versueh die Sprachc, so

wie sie die Menschen mguigiich ver-

wenden,m einen Tex: z‘u banncn, wird

geahndet. Daflwirdabeidcnnoch aufcin

Bediirfnis tier Leuie eingchcn, davon

kennen wir uns immer wicdcr liber—

zeugen. Dafiir werden wir auch von

nszizieller Seite immer wicdcr ange-

griffen l
Casandra will subve151v uitig scin,

imtieren Dem e131 aufi dicscm Bodcn

111511111111 aliemauvePositioncn cnlsichcn.

E131 wenn der zwanghaflc Oplim ism us

und der cheme Glaube'ii dcr Mcnschen

zu zetbrechen beginm, vcrslchcn sic,

daii die Dinge nichi so rosig sind, wic

sie bis dahin glaubien.‘ Dann crsi re—

agieren die Menschen.
‘

Fade“: Lam unis fiber Euro LcscrInncn

sprechen. Welche Dculc nchmcn

(3215211111111 in die Hand?

J‘orge:DiemeietenLesersind cntwcdcr

Anarchisien, Kilnsiler odor Theater-

ieute. flier in tier Universitiit gibl cs

vieie inwilelctuelle, die zuniichsi schr

verwim reagierten 11nd uns wcnig
Vertmuen entgegenbrachtcn. Sic



wuBten einfach nieht, was sie da in

ihren Hiinden hielten. Sie sagten, das ist

schon gut, was Ihr da macht, abet irgend
elwas stimmt da nicht. Wahrscheinlich

schien es ihnen ‘kleinbfirgerlieh’, ‘de—

kadcnt’ oder irgcnd etwas in dieser Art.

AltersmiiBig ist unser Publikum sehr

unlerschiedlieh. Es gibl einige fillere,

Leutc,diefiberSOJahreallsind,unddie
mieh anrufen und mil mir diskulieren

oder mich krilisieren. Allerdings gibt

es offensichtl ich auch eine gIoBeAnzahl

von jungen Lesern, Leule zwischen 16

und 23 Jahren, die gerade von der Sehule

an die Uni kom men. Die zeigen ein sehr

gFOBes Inleresse an der ZeitschrifL Sie

diskutieren die Ardkel, schicken uns

Leserbriefe, rufen uns an oder laden

uns in ihr Radio ein. Die lelzte Ausgabe

von Casandra stellten wir z.B. in einem

Theater vor. Da kamen ungel‘ahr 250

Louie, von denen rund 200 junge Leute

waren. Dabei konnven wir 70 bis 80

Exemplare verkaufen und die Leule

waren wirklieh sehr engagierl. 250
Menschen isl in diesem Land ein groBer

Erfolg. Unsor Publikum ist also sehr

helerogen. Es sind aber immer Louie,

die Lust haben, etwas zu veriindern,mi1

ciner gewissen Wut im Bauch und die

bereit sind sich zu engagieren.
lnteressamerweise gibt es aueh jen-

seits dos universilfiren Rahmens be—

merkcnswerte Dingo zu berichten. So

gelangte z.B. ein Exemplar von Ca—

sandra in das Stadtvierlel Leon XIII.

Das ist ein Viertel, wo viele Mar—

ginal isierte leben und die iiblicherweise

2qu Heavy Metal slehen. Die Zeitschrifl

wurde dort unter den Jugendlichen he-

Tumgcreichl. Die Leute saglen uns dann,

(laB sie zwar nicht alles verslehen wiir-

den, was dorl gesehricben stiinde, aber

es wiirde ihnen in jedcm Falle elwas

Sagcn. Sic batten viel gelacht und ihren

SPaB gehabt.

Faden: chn wir sehon iiber die Le-

serInnen sprechcn, miissen wir auch

fiber die polilischcn und sozialen Be—

WCgungen spreehen, in denen sich diese

bewegen. Begreift 1hr Euch 315 Teil

dieser Bewegungen?

JOrge: Vor den letzten Prfisident—

schaftswahlen sind wir auf die StraBe

gcgangen und riefen zum Wahlboykou
auf. Dabei habcn wir dies gemeinsam
mil einem ZusammensehluB ver-

schiedener Organisationen von —

sagen

wir mal - Wahlvenveigerem, wie etwa

‘Soberania’, gemaeht.

Das eigenLl iche Problem aber ist, daB

die traditionell links zu verortenden

Gruppierungen, die hiiufig stark vom

Stalinismus gepréigt waren, vom Sturz

der Berliner Mauer stark geIIoffen wur—

den. Dieser Erfolg Stalinistischer Posi-

tionen scheim mir damit in Verbindung

zu srehen, dafi in diesem Land offen~
_

siehtlich gerne Anlehnung an be-

stimmmte Katechismen und griffige

Formeln gesucht wird. Daher entstand

innerhalb der Linken imd bei vielen

Basisorganisalionen mil dem ZuSam—

menbrueh des Stalinismus eine groBe

Leere. Bisher haben sich diese von

dieser Entwicklung noch nicht erholt.

Deshalb haben einige linke Gruppen

begonnen, mil der traditionellen Linken

zu breehen.Es gibteinige lroszisLisehe,

einige extrotzkistische sowie einige

unabhangige Gruppen. Daneben gibt es

einige Einzelg'anger, die sich zu be—

stimmten Anlassen zusammenschlies-

sen, wie LB. im Falle der Demonstra-

tionen zum Wahlboykotl. Es gibl auch

immerwiederkleineMusikkonzeneund
Demos, die nichl im eigentlichen Sinne

politisch sind, abet auch keineswegs

als apolilisch mtierstanden werden

diirfen,-da sie einen eindeulig subver-

siven Charakter habcn. So gab es vor

rund zwei Jahren ein Konzen, das wir

aufeinem offendichen Platz veranstaltet

halten. Dorthin kamen viele Jugend-

liche, dieLust haucn sich zu artikulieren

und Dingc zu veriindem. Dies sind sieher

sehr spontane Protestformen. Und auch

wenn wif nieht die Kapazitéiten haben,

so etwas Starker zu organisieren, zeigl
es dennoch, dafi sich etwas bewegt.

Mauricio: Vielleiehtistesauchwichtig,
sich wieder in Erinnerung zu rufen, dafi

die politische Kultur dieses Landes auf

dem Mylhos des Konsenses aufbaut.

Erst vorkurzem ist dieser Mylhos etwas

erschfitter: worden. Deshalb sind die

Leute es nicht gewohnr, fiir ihre In-

teressen auf die StraBe zu gehen. Als

wir im Jahre 1990 anléiBlieh der be—

vorstehenden Wahlen demonstrienen,

wurden wir festgenommen. Wahr-

scheinlich nur deshalb, weil die Ver—

amwordiehen vollig irritiert waren. Sie

wuBten einfaeh nicht, wie so etwas

geschehen konnte. Sie nahmen uns

einfaeh fest, weil sie es nichl gewohnl
waren, daB so etwas in diesem Lande

passieren konnte. Dabei eroberten wir

uns einfach .einen Raum, in dem die

Meinungsfreiheit praktiziert werden

kann und der von der Verfassung ge-

schiitzt ist, zuriiek.

Faden: Wenn Ihr die hiesigen Basis-

bewegungen charakterisieren wolltet,

kfimt Ihr also zu dem SchluB, daB sie

sehr wenig inneren Zusammenhang
haben?

Jorge: Zersplittert ware wahrseheinlich

der treffende Schlfisselbegriff. Sowohl

die Basisorganisationen, als auch die

Gewerkschaften oder liberhaupl der

soziale Kampf sind sehr zerstfiekelt.
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Vorzwei Jahren gab es LB . den grofiten
Sireik der Lehrer soit 20 Jahren. Viele

Lento gingen auf die, Smile und es gab

umfangreiche Streikaktionen. Die

Geworkschaften abet verrieten diesen

Streik. Die einzige Ausnahme bildete

die Gewerkschafl der Universilfils-

angehorigen. Bin Grund ffir diese Zer-

spliuerung ist also sicher die mange]-
hafte politische Unlorstfitzung der Un-

zufriedenen. Deshalb befinden wir uns

nach wie vor in einer sehr marginalen
Position.

Mauricio: Gerade diese Informalitzit

eines groBen Teils der Bewegung is:

anal: unter einem anderen Aspekt in-

teressant. Deon z.B. die Presse ist stets

. aufderSuche naoh klaridomifizierbaren

Akteuren.Siemochtewissenwerhimer

einer besiimmicn Aktivitfit stem, we

die Veranlwortlichen zu verorten sind,

und we die jeweilige Gmppe ihren Sitz

hat. DaB wir ihnen disses nic bieien

konmen, hat sie ziemlioh verunsichert.

Faden: Du bietest mir damit den Uber-

gang zu meinem nfichsten Thoma. Donn

ich wiirde geme wissen, in welchcm

publizistischen Um fold IhrEuch bowe-

gen mfiBt. Wie sieht die Medien-

landschaflin Costa Rica aus und wclche

Auswirkungen hat sie auf Euch?

Jorge: In Costa Rica habcn wir cs mit

einer offiziosen und kommerzicllen

Presse zu tun, die bedacht ist, ihre Gc—

schiifle zu machen. Leider beinhaltct

dies gleichzcitig eincn erheblichen Man-

gcl an professioncllcr Ausbildung und

Kultur. Dic cinzigc Zeitschrift, die aus

dicsem Rahmen fiilll, isl ‘La Univer—

sidad’, die allerdings auch zicmlich

minelmiifiig ist. Es gibt also cin schr

groBes Vakuum. Danebcn gibtescinigc
kleinc Mcdien wic Casandra odor

andcre, die noch marginaler sind. Es

gibt also nicht einmal cin - wenn auch

kommcrzicllcs - Medium, in dcm

intercssante Meinungcn vertretcn wor-

dcn und einfach diskuticrt wird. Nichts

wird offcntlich crortcrt.

Mauricio: Doch ich glaubc schon, (1218

im Gegcnsatz zu vor zchn Jahrcn

bestimmte Dingo offcntlich diskuLicrt

werdcn. Mit dcm Aufkommcn dcs

Feminismuswirdz.B.dicFragcgeslcllt,
ob die Regierung die kiinsllichc Be—
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frochtung von ledigen Frauen verbietw

darf odor nicht. Dabei warden dio

ormodoxesten Positiooen, wie Sie 2.3.

die Kirche odor konservative Soktoren

dor Gesellschafl vettroten, endlich

hintorfragt. Dos, was wir und einigo
andere Personen machen, ist; diese

offenuiche Diskussion ins Exlreme zu

ziehen und damit das vorherrschende

Spektrum zu orweitem.

Jorge: Mauricio hat room. Diesor Pro-

268 stem allerdings nooh ganz am

Anfang. Die Median spioleo cine aus~

gepragt hegemonialo Rollo. Aber

sicherlich gibl cs heme mohr Diskus-

sionen als vor zehn lahren. A13 as vor

drei odor vier Jahren um das Thoma

Abuoibung ging, gab es tatsiichlich eine

offenfliche Diskussion,man konnto abet

keine wirklich abweichonden S iimmen
horen.

Faden: Wir haben bereits vorhin fiber

die sozialen Bewegungen gesprochon.
Ich wurde geme noch etwas mehr fiber

die Geschichte der sozialen Bewegun»
gen crfahren. Und wie steht es dorm um

die libertiire Bewogung in Costa Rica?

Jorge: Hier war der Anarchismus im-

mcr cine inlellcktueile Bcwegung. Es

gal) nicmals cine Starks anarchislische

Bewegung der Manson, violieicht mit
Ausnahme einigcr organisaiorischer
Keime. So kamen mit der mexika-
nischcn Revolution zu Beginn dos J 21hr-

hunderts cinige AnstoBe ins Land, die

abcrzumcistdircktandie Diskussionen
in cinigen Zoilschriflen angebunden
warcn. In dcr chcl sind die Basisbe-

wcgungen hicr in orstor Linie von sla-

linistischcn Einflflsscn gopréiglworden.
Dies hat damit zu tun, (138 die kommu-
nisLische Pal-lei in derLinkon immor die

sifirksto Kraft gcwcsen isL. Sie hat die

wichtigsicn sozialen Kampfe im Land -

wie 2.13. in der Bananenwinschafz -

ausgctragen. Der Anarchismus wurde

immer als eiwas Exotischcs wahrge—
nommen, was auch mil mangelnder
Information zu tun hat. Allordings
Lrugen zu diesem negativen Bild auch

cinigc immigriertc Anarchisten bei. die

7..B. nach dcm vcrlorcnen spanischen

Biirgcrkrieg nach Costa Rica kamon,
und scit ihrer Ankunfi niche miide wur~

den, die besondercn Vonijgc unsores

Landcs zu prodigcn. Donn aus deron

Sichtgabosin Costica‘koine sozialcn

Widersprfiohe. Leider liabcn sich dicsc

Lento Viol zu schnell verbiirgcrlichl.
Einon emeoten Aufscthng gab es

in den filler 11nd 7061‘ Jahrcn dicscs

lahrhunclem. Dies hatte‘ vor allcm mil

dam rolntiven Effolg dcr Zciischrift

‘Acrficia’ zu tun, dieallofllings vorallcm

in inmllek‘mollon Kreiscn zirkulicrlc.

Homo-liaison wit vor allcm Casandra.

die abet ouch niohl; in e‘inc bcslimmlc

Boweguog organism oingcbundcn ist.

Mauricio: loll stimme [l‘lil Jorgc wcil-

goheml liberoin. Dennoch gab cs cin

paar weitere Einflfisso, so z.B. dio im—

lionisohen 11nd eponisclicn Migrantcn,
die :11 Region dos Jahrhundcrls nnch

Costa Rica kamon. Aher auch sic bc-

sallen oichtgenfigond Kraft, sich gcgcn
die kommunistischo Pmlci durchzu-

seizon. mesa Pariei bcmiichUgtc sich

ah den 30o}: lahren alleir Arboilcrorga-
nisolionen und spiolto1 cinc wichu‘gc
Rollo bis zum Bfirgorkficg 1948, we sic

verboton wwrdo. Soitdom konmc dic

sozialdemokratische Bcwcgung FuB

fasson, ihro eigonon Organisationsfor—
men entwiokoln und - wic dic katholi-

ache Kimho , Geworksclmflcn griindcn.

Faden: Trotz diesor ‘pcssimislischc
siimmeodon Entwioklung und allcr

offensichtlichon Schwicrigkcitcn, dic

wirauch in Doutsohiancl kcnncn, wiirdc

es mich imerossioron, ob 1hr in Zukunfl

nioht (loch versuirkt Moglichkcitcn
suchen wollt, nous Losorkrcisc ffir Euro

Zoilschrift zu erschlieficn?

Jorge: Unaompraktischc Unlcrsliilzung

dos Wahlboykoim wordc von viclcn

Zeimngen and dcm Fornschcn aufgc—
griffon. Das Problem: mil dcm wir

konfrootiort aim}, ist, daB wir schr

schwaoh sind. Wirsind zuwcnig Lcutc,

wir hoben keine Organisation, die uns

unterstfim, und wit hdbcn kcin Gold.

Wit haben ouch nioht dic Absichi,

massenwirksam zu 50in. Naliirlich

Mitten wir geme mohr EinfluB.

Hemlichon Dank incincr iicbcn.

Fround1nM.N. for die}. Transkriplion.



Albert Camus und

der Anarchismus

In der deutschsprachigen Rezeption der

Wcrke von Albert Camus (1913-1960)
Worden in derRegel die vieif‘aitigen Be-
Ziehungcn und Kontakte zur anarchl-

Stischen und anarchosyndikalistischen
Bcwcgung unterschlagen. Lou Mann

stem uns in Ursprung der Revolte den

vergessencn libertfiren Camus vor.

Albert Camus, der sieh selbst nicht ais

Anarchist bezeichnet hat, hat regel-
maBig fiir anarchistische Zeitscnnften
und Zeitungen geschrieben, hat immer
Wiedcr positiven Bezug aufdie libertare
BCchung — insbesondere in Spamen

-

SCHOmmen und er beteiligte swh an

anarehistisch-antimiiitaristischen Kam-

Dflgnen.

1m Mittelpunktdes Buches stehtzum

Einon die Gcwaitkritik von Camus
und

seine Auseinandersetzung mtt der

Gcwalt revolutionarer Bewegungen,
‘

Zum Andcren gehtes immer wieder um

die Auseinandcrsetzung und den Bruch

”lit Jean-Paul Sartre und Simone
de

Beauvoir. So'gesteht Lou Marin in der

Einleitung auch ein:

>>Diescs Buch fiber den libertarian
Camus ist somit fast notwcndigerwetse

ein Anti—Sartre« (S. 17).
. .

Albert Camus, Sohn einer Spanienn

”Dd cines Elsassers, in Algerien'ge-
bOFCn, kam schon in Algerien bet selner
jOUmalistischcn Arbeit in Kontakt mlt

anarchistischcn Ideen, obwohl er von

1935 bis 1937 Mitglied der Kommu-

Histischen Panei Frankreichs (KPF) war.

1936 war er an der Grfindungder
K0mmunistischen Partei Algeriens

beteiligt. Seine Aufgabe war es ara—

bischc Jugendlichc fiir die KPau ge—

Winncn. Als Stalin 1936 die Einbmdung
d0!” KPF in die Volksfrontregierung 1n

Frankreich unterstiitzte, veriangte er aus
biindnistaktischcn Griinden cine 126w—
dierung dcr antikolonialen Posruonen
der Kommunistisehcn Parteien m den

fmnzdsischen Kolonien. Camus, derauf

seine antikolonialc Position nicht ver-

Zichten' wollte, wurde 1937 aus der

K0mmunistischen Partei ausge-

SChlosscn.
.

In Algericn war Camus als JOurnaltst

Wig. Ernahcrte sich den libertarcn Ideen

an und kfimpfte sein Leben lang gegen

die Todesstrafe. In seinen Betrachtun:

gen zur Todesstrafe leg: Camus dar,

weiehes libertine Verstandnis seinem‘

KampfgegendieTodesstrafezuGrunde j

liegt: >>Die Hinriehtung eines Menschen

untersagen,hieBeoffentlichverkfinden,
daB die Gesellsehaftund derStaatkeine

absoluten Werte sind und daB nichts sie

dazu erm'achtigt, die endgiiltigen Ge-

setze zu .eriassen und Nichtwiedergut-

zumachendes zu schaffen<< (S. 70).

Neben Der algerische Camus gehb’rt

das Kapitel fiberLibertiire Pfade dutch

die Resistance zu den interessantesten
in dem Bueh von Marin. Hier wird der

fn’ihe Anarehopazifismus und die Aus-

einandersetzung mit Kollaboration und

der Todesstrafe von Camus dargestellt.

Wahrend seiner joumalistischen ”Fatig-

keit in Algerien versuehte er die Zei-

tungen, bei denen er arbeitete, aufanar-

chopazifistischen Kurs zu bringen, was

ihm teilweise auch geiang. Wahrend

der deutschen Besatzung in Frankreieh

sehloB sieh Camus zwar der Résistance

an, beteiligte sich 'aber nicht an be-
waffneten Aku'onen. Er schrieb fur die

Zeitungen der Resistance und war‘ge—
legentlich auch Kurier. Trotz seiner
gewaltkritisehen Haltung schwreg er

zu den bewaffneten Aktionen der

Resistance. Obwohl er die Todesstrafe

gmndsatzlich abiehnte, schwieg er nicht

nur zu den Hinrichtungen von Ver—

raterlnnen und Kollaborateurlnnen,

sondem beffirwortete sic in besonders

harten Falien und dies sogar bis Januar

1945. Doeh danach bezog er wieder

seine ursprfingiiche Position und kriti-

siene die Hinrichtungen und setzte sich

fur zum Tode verurteilte Koiiaborateur-

Innen ein, sogar fur Marschall Petain.

Camus ging es nicht so sehr um Rache,

er wollte. dass alle Nazi—Kollaborateur-

Innen aus der Politik und aus der Kultur

entfemt werden. Nach einer kurzen

Phase der >>wi1den Sauberungen<<, be-

sann frau/mann sieh in Frankreich auf

die koiiektive Verdrangung.

Seine antikoioniale,antinatjonale und

gewaltkritische Haltung hat Camus

immer wieder Kritik eingebracht und

Foto: Jean-Marc Dellac

hat des ofteren zu MtiersLandnissen

gefiihrt. Seine antinationale Halttmg
wahrend des algerischen Befreiungs—
krieges wurde haufig als koioniai de-

nunziert. Er kritisierte nicht nur die

Gewalt der algerischen Befreiungsbe-
wegung FLN, sondem auch deren

panarabischen Nationalismus, der sich

u.a. gegen die BerberInnen in der Ka-

bylei richtete, da sie sich nieht Arabi-

sieren lassen wollten. Der algerisehe
Befreiungsnationalismus richtete sich

aber auch gegen die Ifidinnen and Ju—

den, die vor 500 Jahren aus Spanien
nach Nordafrika gefliichtet waren und

gegen spanischen Anarehosyndikalist-
Innen, die vor Franco nach Algerien
flfichteten. Es gab keine Bestrebungen
der FLN nach nicht—arabischen Bund—

nispartnerlnnen in Algerien zu suchen,
um gemeinsam fiir eine freie Gesell-

schaft zu kampfen. Camus wandte sich

gegen den Nationalismus der FLN und

sah die Losung in einer algerisch-
franzosischen Federation, die allen dort

SF 1/99 [49]
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lebenden Mensehen gleiche Rechte

einraumen sollte, ohne class eine Assi-

milation der verschiedenen Bevdlke-

rungsgruppen in Algerien gefordert
wurde. Angehorige islamischer Glau—

bensriohtungen konnten damals in Al-

gerien nicht die franzosische Staatsan-

gehorigkeii bekommen, obwohl Alge-

rien als ein Teil von Frankreich bettach-

Let wurde.

Auch wenn wir heute sehen, daB der

Befreiungsnationalismus derFLN fatale

Folgen fiir das unabhangige Algerien

hat(te), denke ich nicht wie Lou Marin,

daB der Fodemlismus ein wirklicher

Ausweg in der damligen Zeit aus der

Zwickmiihle gewesen ware. In den

Analysen von Camus - soweit sie von

Marin rezipiert wurden - fehlt jede

Auseinandersetzung mitRassismus und

einerBinnenkolonialisierunginnerhalb
einer franzdsisch-algerischen Fodera-

tion. Donn eine Federation hatte das

koloniale Vernalmis zwischen Algerien

und Frankreich nicht aufgehoben, und

die okonomische Entwicklung ware

aussehlieBlich an die Interessen Frank-

reichs gekoppelt gebliebcn. Sicherlich

wird anliiBlich der aktuellen Gewalt in

Algerien, die gewaltkritisehe und anti-

panarabische Position Camus wicdcr

interessant, und es ist .nicht verwun-

derlich, daB in Algerien Intellektuclle

Camus und seine Positionen zur »alge-
rischen Frage<< wicderentdecken.

Desweiteren macht es sich Marin mit

der Bewertung des algerischen Unab-

h'angigkeitkampfes zu leicht, dies wird

besondcrs an dem Vergleich, den Marin

mitlndien macht, deutlich. Marin unter-

scheidet zwischen dem befreiungsna-
tionalistischen Kampf in Algerien und

dem antikolonialen Kampf in Indian.

Die heutige Gewalt in Algerien erldart

Marin mit'der Gewalt im Befreiungs-

kampf. Und wie erklart sich dann die

Gewalt in heutigen Indien, dureh die

Gewaltlosigkeit Ghandis?

Marin differenziert wie viele andere

Anarchistlnnen nicht in Befreiungs-

praktiken und Freiheitspraktiken, diese

kennen identisoh sein, miissen es aber

nieht. Gerade gewaltfreie Anarchist-

Innen gehen davon ans, daB die Mittel

der Befreiung schon Bestandteil der

zukiinftigen Gesellschaft sein sollen/

miissen. Dabei haben Algerien and In-

dien eines gemeinsam, nach der Unab-

hangigkeiibildetesich einNaIionalsLaat

heraus, der rassistisch, patriarchal, ka—

[50] SF 1/99

pitalistisch und nationalisliseh war und

ist. Und dies ist die Ursaehe fiir die

Gewalt in Algerien und Indien, and

nicht die Ari~ der Befreiung. Weder in

Indian noeh in Algerian kam es zur

Freiheit nach der Befreiung, dieses

Problem batten auch die Sandinistlnnen
in Nicaraguaodor die erfolgreiehen Be-

freiungsbewegungen in Angola, Sim-

babweoderanderswo.UndobdieAnar-

chosyndikalistlnnen in Spanien naeh

einem Sieg mehr Erfolg gehabt. hatten,
ist fraglich. Marin versucht dieses

Problem auf die >>Gewaltfrage<< zu re-

duzieren, doch dadurch wird eine pro-
duktive Ausseinanderseuung fiberPra-

ktiken der Eefreiung und der Freiheit

erschwcrt.

Dabei stellt sich eine weitere Frage,
die naeh der Beziehung won Freiheit
und Moral bei Camus und Marin. Lou

Marin sehreibt in der Einleitung: >>Wenn

Gott tot ist und es Reine vorgesellsehaft-
liche oder in der Namr des Menschen

liegende moralische lnstanz fiir die Be_

urteilung menschlicher Handlungen
mehr gibt, kann Freiheit sowohi zum

freimiitigen Morden der Nazis als auch

zum befreienden Aufbegehren gegen
die Ungerechn'gkeit und die Natiirlioh-
keit des Tories fiihren. zur Revolte - dag

philosophische Thema Camus'
schlechlhin<< (8.10).

Die absolute Freiheit soil bei Camus
dutch eine ahistorische Moral in ihre

Grenzen verwiesen werden. Hier stellen

sich zwei Fragen: Gibt es iiberhaupt
eine ahistorische Moral. cine Moral,
dic nicht hinterfragbar, nichtdisku-tier— ~

bar, nieht veranderbar ist, und wenn ja,
wo kommtsie her. Obwohl Camus

Agnostiker ist haterdavon gesproehen,
»daB ohne Gottesvorstellung keine ra-

tionale Begriindung und auch keine

Praxis der Gewaltfreiheit moglich ist.

Trotzdem sei es ihm nieht moglieh

gewesen, sieh mit der Gottesidee anzu-

freundeni (S. 199). Marin selbsttendien;

dahin, >>dal3erst in derRevolte fiberhaupt
ahistorisehe Werte - and dabei aueh so

etwas wie das Gewissen -

gewonnen

werden<< (S. 234). Doch dann sind diese

Werte eindeutig historisch, also nicht

universell. Ebenfalls stelit sich die

Frage, 0b cine ahistorische Moral nieht

Negation der Freiheit schlechthin be-

deutet. G ustav Landauer sehreibt indem

Artikel Etwas fiber Moral, der am 5.

August 1893 im Sozialist ersehien ist:

«Moral ist also, was ani‘angu Du soilst.

(..) Es giht kein unverbnichlichcs Du

solint ffir ein freien Menschcnl<<

Das Leben and Work von Camus hin-

Le sieh fiireine Anaeinandcrsctzung mit

>>Gewalt, Freiheit and Moral« ange-

boten, doch dimes Thoma hat Marin

versehenkt. Aueh etwaa andcrcs blcibt

une Marin sehuldig, dag Vcrhiiltnis vom

Umpmng der Herein: and die Trans-

formation bestehender Gcsellschaft.

Dan alumna-Sager} isl: {Ur Camus dcr

UTWTWE den“ Revolte, das nicht mchr

erlragen, dafl Eran/mann solbst odcr

andere unterdriickt, emicdrigt, gcquiill
odor aasgebeutei warden. Doch wic

kommt Camus vom »Nein«-Sagen zur

Transfonnation dei— Gescllschaft, muB

nicht aus dem Ursprung dcr Revolle

eine Revolution odor mehrcrc Revolu-

tionen warden?

Marina Verdienst ist es, den verges-
semen libertarian Camus vorzuslellen.

Diese Bueh bietet den L‘cscdnnen cine

Reine won Mdgliohkeilcn fur cigenc
Ansehlusse an der Frage nach >>Gcwall

Freiheit and Moral« Es rcgt an, iiber

die Fragen die das Buch aufwirft
inLensiv nachaudenken. Obwohl ich (1218

Each in dieser Rozension cher kritisicn

habe mfiehte ioh das Buch von Lou

Marin tromdem empfehlcn, und es

produirtiv fin eine Anseimndcrsctyung

zwisehen >>Freiheit<i ‘und »Moral«

numen.

aid/gen Mam/(en

Lou Marin: Urspmng def Revollc

Aline“: Camus und der Annrchismus

Heidelberg 1998, Verlng Graswurzcl-

werkalam 326 Seiten - 39,90 DM



Dos Jflngsie Gericht

der Kanige

Pierre-Sylvain Maréchals

Abrechnung mit der

Aristokrafie

van Pal/Burnicki

Das Kommunistische Manifest von

1848 war keinc besondere Neuerung

im Versuch, okonomische Gleichheitais

Prinzip einer ktinftigen Gesellschafts-

ordnung durchzusetzen.

Unter anderen war es Jahrzehntc zu-

VOr ein sogenanntes >>Manifest der

Gleichen<<, das in Frankreich mit sozia-

1011 Ungerochtigkeiten aufr'ziumen und

Cine - dicsbezijglich emanzipatorische—
Gcsellschaftsordnung installieren well-

to. Scin Autor: Pierre - Sylvain Maréehal

(1750 — 1803).

Maréchal war libertfir, politischer

Aktivist, Literat, militanter Atheist,

Kritiker der repressiven Vcrlaufsrich—

lung der franzosischen Revolution und

islhcute fastgiinzlich unbekannt. Maré-

Chal, Sohn eines Weinhéindlers, solite

ailerdings >>dercrste sein, der seine anar—

chistischcn Idecn offen proklamierte
und heraussang<<, so schreiben die Her-

ausgebcr scincsjctzt wiederaufgelegten

Theaterslijcks >>DasJiingste Gericht der

K6nigc<<. Dieses Theaterstiick,das 1793

fiberall in Frankreich mit groBem Erfolg

aufgefijhrt wurde, enlspricht den Ab—

Sichten dos gleich mitabgcdruckten
>>Manifcsts der Gleichen<<.

Kcmaussage dcs Manifests: Gieich—

hcit aller vor dem Gesctz niilzt einer

Emanzipation derSubjektenoch wenig,
chn nicht zugleich cine okonomische

Gleichhcitaller durchgeselzl wird. Erst

F010: Jcan-Marc Dellac

dies ware dann >>faktische Gleichheit<<.

Das bedeutetdie AbSchaffung derEliten

und malerieller Privilegien. Das Thea-

terstiiek setzt dann ganz indirekt noch

einen Satz hinzu: Mensch muB fiberdies

imstandesein,dieneueChancengIeich-
heit im Sinne von Solidaritéit zu nutzen,

Egoismus verhindert dies.

Zum Theatersti‘jck: Maréchal ent~

wickeit in seinem Theaterspiel die

durchaus sympathische Vorstellung,
alle européischen Konige seiner Zeit

sowie den Papst auf einer Insei auszu-

setzen und sic ihrem Schicksai zu fiber-

lassen. Um sich zu emfihren, miissten

die Adeiigen nun arbeiten bzw. ihr Le-

ben gemeinsam organisieren,aberdazu
kommt es nicht. Ihrer DienerInnen be-

raubt und unf‘a'thig, ihr Leben gemein-
schamich zu gestalten, bricht ihrjewei-

liger Egoismus und Henschaftsdrang
aus und es kommt mm 211 Zank und

Streit. Da stiirzl sich die russische Zarin

Katharina auf den Papst, um ihn zu
'

wijrgen, da holtder spanische'Konig ein

Stijck Brot aus der Tasche und aile

stiirzen sich auf ihn, zuietzt fallen alle

fibereinander her auf der Suche nach

Bret, das’ jede/r von ihnen bei sich ver~

steckt haben konnte. SchlieBiich bricht

cin Inselvulkan aus und beendet den

Wilden Reigen.

Maréchal zeigt mit diesem Theater-

sliick allerdings nicht nur die Unf‘zihig-

keit von Eliten, dag Leben unegoigtisch
zu organisieren und dadurch ein Uber—

leben Aller‘zu gewfihrleisten, wndem

er hfijt hier im Jahr 1793 indirekt ‘auch

eine Botschaft an die Genosslnnen der

franzosischen Revolution bereit. Und

auf diese Botschaft batten jene wohl

mehr Aufmerksamkeit richten solien:

Die Gleichheit okonomischer Voraus—

setzungen (sehr zu ihrem Unwiilen hat-

ten die Adeiigen jh genau diese 61:0—

nomische Gleiehheitaufder Insei!) mufl

einhergehen mit allgemeiner gegensei-

tiger Hilfeund solidarischem Verhalten.

Ein umfassender emanzipatorischer

Anspruch kann eben nicht nur eine An-

gelegenheitderékonomie sein,sondem

er muss durch die Féihigkeit der Indivi-

duen zum herrschaftsfreien Diskurs

garamiert werden. Die Franzosisehe

Revolution ist hieran ebensogescheitert,

wie die Adeligen in Maréchals Thea-

terstiick.

Pierre - Sylvain Maréchal. Das Jiingste

Gericht dcr Konige. fiberarbeitet vom

Autorenkollektiv Mfih—sam; Frankfurt]

M. 1998. ISBN 3-980 6407—2—8, Preis:

7.90 DM.

Besteliadresse: Verlag Edition AV’88,

Postfach 500202, 60392 Frankfurt/M.
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Anfang der achtziger Jahre des vergan-

genen Jahrhunderts erschien in Leipzig
die deutschsprachige Ausgabe einer

medizinwissenschaffliehen Schrift des

New Yorker Arztes George Beard unter

dem Titel “DieNervenschwc'iche— Neu-

rasthenia. Ihre Symptom. Natur, F01-

gezusta‘nde und Behandlung."
Damit war ein Krankheiisbild ge—

dzmklich konstmiert, dasungewfihniich
rasch Karriere machte und offensieht-

lich gerade in der damaligen deutschen

Gesellschaft einem weitverbreiteten,

zunéiehsl seibstdiagnostischen Bediirf-

nis entsprach. Das Zeitalter der Ner—

vosit'at brach an, wobei nicht so recht

auseinanderzuhalten war, 01) bereils

vorhandene Krankheitsgeffihle nach

dem Begriff der Neurasthenie suchten,

Oder ob es das rapide anschwellende

“Schrifuum” iiberdieNervenschwiiche

war, das nervéise Leiden hervorbrachte.

Ein schliissiges medizinisches Konzept
vonNeurastheniewamichtzu erkennen,

die Deutungen schwankten zwischcn

neurologischen und psychiauischen
Sichtweisen.

Symptome konnten benanm werden,

Schlaflosigkeit, Unrast, Herzflauern,

Magen— und Darmbeschwerden, Angst—

gefiihle, Schwiichezustéinde; abcr sic

waren zu unspezifisch, als class ein fest-

umrisrsener Ursachenkompiex hiitte

identifiziertwerden kénnenDerBegriff
der Neurasthenie blieb ohneEindeutig-
keit, in ihm verquickten sich authen-

tische Leidenserfahrung und kultureiie

Konstmkiion; eben dies machte das neue

Krankheitsbild so erfolgreich. Heii-

slfitten, Kuranstalten und Badeorte, die

sich derBetreuung von Neuraslhenikcm

widmeten, wuchsen bald zu eincm [Io—

rierenden Bestanclteil dcs Therapie-

gewerbes an, obwohl striuig war, 'wie

denn mm Nervenschwiiche zu heilen

sei.

Sigmund Freud bezeichnete in jungen
Jahren die Neurasthenie als die “aller-

h‘ziufigste Zeitla’ankheit”, AugustBebel
nanme sic die “GeiBei des Jahrhun-

dens”. Der damals volksliimliche Lilerat

Otto Erich Hartleben reimte: ”Rastc nie,

doch haste nie, sons! haste die Neu-

rasthenie."

In populiiren Lebcnshilfctmktatcn um

dieJahrhundenwende war zu lcsen,dzms

die “Nervenschwiiche” alljiihrlich
”mehr Opfcr” fordcre “als der blutigste

Krieg”. In eincr Zeitschrifl fiir “Volks—

gesundheit” hicB es: "Wohl fordern

[52] SF 1/99

So

Cholera andPest himderttausende. Tu-

berkulose, Alkoholismus und Syphilis
Millionen an Opfem. dosh nichts be-

deuten sie alle gegcn die tdglich imd

stiindlich failenden Opfer der Nerven-

schwc'iche”.

Mit dieser im wilheiminischen

Deutsehland grassierenden Horrorvor—

’stellung von dcr Neurasthenie ais Mas-

senkrankheit setzt sich nun erstmais

cine materialreiche hiswrisch-iditisehe

Studie auseinander. Der Amer, Joachim

Radkau, an der Bieiefeider Universitiit

Neuere Geschichie iehrend, ist bereits

mehrfach mil Arbeiten hemorgetreten,

die sich thematisch auf ungewohnte

Wege begaben und neue Quelien

emdecklen,die bisher nicht in den Blick

der Historikenunft gekommen waren.

Das ist auch bei dieser Studie der Fall.

Ihr liegen vor allem Patiemenakten zu-

grunde, Aufzeichnungen aus Heii-

stiincn, Bcrichle von Medizincm, die

Therapicn fiir Neurasthcniker ersonnen

hatlcn.

Es geht bci Radkau abcr nicht um

Medizingeschichte, nichl um den indi-

viducllcn Fail vermeimlicher Oder Lat-

sfichlicher Erkrankung, sondem um

Kultur- und Menmlitfitsgeschichle, um

Ibd er

den Zusammenhang iron Krankhciisbild

und geeeiisehaftlicher Befindlichkcii
von Leidensgeflihlen, Sinnsuchc und

politisehen Koneequenzen.
Inshesondere interessienRadkau sich

ffirdie Frage,obdiedeutsbheEmschci-
dung fur den Kn'eg 1914 cincn sozial-

pathologisehen Hintergrund hauc, miL

anderen Women: Schiug damals dcr

Zweifei an der eigenen INcrvenstiirkc

um in den kriegerischen‘Kraf13kt? J o—

achim Radkau widmet seine Sludic ci—

nem Nestor der deutschen Gcschichls-

wissenschaft, namiieh Fritz Fischer. In

dessen Werk isi, was den Erslcn Well-

krieg angeht, die schfirfslc Kriiik an

deutschwnationalerVerharmlosungwil—
helminiseher Aggressiviliil zu f1ndcn

Allerdings riehieten sich Fischcrs For-

schungen aufdie maehipoliiischcn Kal-

kiiie der miiitfirisehen und wirlschaft-

iichen Eliten des deumehcn Reiches,

auf die Hemehafisabsichlen dcr poli-
tischen Kiassefiie kollekiivcpolilischc
Psychologie biieb bei ihm ausgcklam—
men. Demgegeniiber gain Radkau von

der Annahme a115, class} sich cine ab—-

sichteveiie Emfesselung dos Erslcn

Weltln'ieg‘es dutch Deutschland nichl —

Oder nicin allein- 21113 bkonomischcn

zueuumma
[mung
10105



Expansionswfinschen und politischen
Slatusinteressen herleiten lassen. Der

“Griff zur Wellmacht" sei zugleich ein

uSprung ins Dunklc” gewesen, ein Akt

hOChgradigcr lrrationaliuit, und deren

Ursache seien zu untersuchen.

Das ist cin Forschungsansatz, der in

den von Radkau vorgclegten Ergeb—

Hissen fibcrzcugt. In den Vereinigten

Stamen iibrigens fijhrtc die “Entdek-

ku“g” dcr Neurasthenie in den Jahr-

ZChntcn vor und nach der Jahrhiu-

dcrtwende zu cinem ganz anderen

Diskurs 2115 in Deutschland. GeOrge

Board 2115 Protagonistdermedizinischen
Beschéiftigung mil Nervensehwfiche
hallo diese als Begleiterscheinung der

mOdcmen Zivilisation bcschrieben, als

“ahczu unvermeidlich angesichts des

lcChnisch-industricllen Entwicklungs—

tempos und des Leistungsdrucksl, der

dadurch hcrvorgerufcn wurde. Uber-

rCizlheil, in kontrollierbarem Umfange,

Crschicn dcr amerikanischcn Dcutung

“3Ch als akzeplables Element einer

mOGCmen gescllschaftlichen Kultur,als

"ormalcs Stressphtinomcn sozusagen.

Zu kullurpcssimistischen Gefiihlcn, gar

2“ Belfirchtungen einer gesellschaft-
liChen Dekadenz bot dann die Nerven—

ii" Sozialpalhologie des e'rsten Wellkrieges

Arno Kldnne fiber ein Bush van Joachim Radkau

schwiiche keinen Grund; we sie ins

Krankhafte umschlug, sollte sie durch

medizinische Behandlung auf das er-

uiigliche M38 reduziert werden. Der

Begriff einer “nervdsen ZivilisaLion”

war also in den Vereinigten Staaten

durchaus positiv besetzt, was den Blick

auf die Risiken nicht ausschloB. Ganz

anders verliefder Diskurs im Wilhelmi-

nischen Deutschland.
_. _

Joachim Radkan ffihrt' in den dama—

ligen deutschen Umgang mit der Neu-

rasthenie am Fall des “Eisernen

Kanzlers” ein. Fijr Bismarck selbst war

die Befindlichkeit seiner Nerven ein

dauerhaftes Thema der Selbstreflexion:

gestachelt ist von seiner Nervensehwfir

Che.”

Der zeitgenfissischen und aueh spa-

teren politisehen Verehrung Bismareks

tat dieses Bildkeinen Abbmeh, zumal -

zunachst jedenfalls— die Neurasthenie

als spezifische Anfalligkeit “grnBer
Manner” galt, geistiger und politischer

“Ffihrer’f, die sieh selbstzuviel zumuten

musstenr
.

Die nervdse Reizbarkeit Bismarcks,

die Tatsache sugar, daft} dieser “eiseme

Kanzler” von gelegentlichen Wein-

krfimpfen geplagt wan-initiate seine

Verehrer nicht. Als der “Lotse” des

deutschen Reichsschiffes “von Bord

gegangen” war und danndie Bismarck.

Tiirme der deutschen Poiitiklandsehaft

ihrnachhaltiges Geprage gaben, bildete

sieh ein Bismarck-Bild heraus, das den

Kanzler idealisierte und zugieieh Kritik

an der ihm nachfolgenden politischen
Elite ausdrfickte: Bismarck, so sehien

es, hatte die Nervositiit der Zeit indi-

viduell zubeherrschen verstanden, hatte

sie ins Kampfesmutig~ Entsehlossene

gewendet und damit das nervése natio—

nale Kollektiv gewissermaBen geheilt.
Der Mangel an politiseher EntschluB—

kraft aber, den “Bismarck— Deutsche"

vielen wilhelminischenPolitikem nach-

sagten, habe dann das Abgleiten der

Nervositéit ins Krankhafte‘ heraufbe-

sehworen, dagegen helfenurdas“Stahl-

bad”. So konnte der 1914 beginnende

Krieg als Therapie begriiBt werden.

Der deutsche Neurasthenie- Diskurs

bezog sich in seiner ersten Phase aufdie

psychosomatische Situation von Man—

nern. Diese galten als stark; eben deshalb

W‘nrden s'ie auffaillig, Wenn sie Schwfiche

zeigten. Uberreiztheit bei Frauen hatte

schon -medizinwissenschaftlich und

popul'alr- ihre geschlechtsspezifische
Deutung gefunden, weibliche Hysteric
war alsTopos langst erfunden. Mit den

KUR DES KRIEG
Ihm wird der Ausspruch zugeschrieben:

“Ichbin ganz Nerven, und zwarderartig,

dass Selbstbeherrschung die einzige

Aufgabe meines Lebens geworden ist.”

Der P‘sychologe Ernst Kretschmer

sehilderte den Grfinder des Deutschen

Reiches als ”Reckengestalt- ein Hiine

mit dem Gehirn eines Neurasthe—

nikers...,einGenie,dessen Willenskraft

Problemen mannlicher Nervositfit be-

sch'aftigte sich um die Jahrhundertwen—

de, auf Therapie sinnend, der Psycho—

loge Paul Julius Mdbius. Seine Uberle—

gungen zu weiblichen Seelenkrankheit

hatte er mil; dem Verdikt “unheilbar”

bereits abgeschlossen; seine Schrift

“Uber den physiologischen Schwach-

sinn des Weibes" machte Furore.
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Aber bei dieser Unterscheidung —

Schwachsinn Oder Hysteric ais weib-

liche, Nervenschwache ais mannliche

Erkr'ankung- biieb der Diskurs denn

doeh~ nicht, zumai George Beard bei

seinen Fallstudien zur Neuras thenie bei

Mannem und Fauen auf die gleichen

Symptome gestoBen war. Der manns

liche Gang zum Nervenarzt und die

Nervenkur fiir Manner, die im Wilhel-

minischen Deutschland in gehobenen

Schichten geradezu modisch wurden,

verwiesen auf weiche oder schwache

Steilen des angeblich so harten Oder

Starker) Geschlechtes, Frauen wurden

so psychologisch ein bchhen entlastet.

QTAHL
Allerdings galt die Neurasthenie, die

nun bei Mannem auftrat, nicht als so

schmaehvoll wie “weibliche Hysteric”,
derAbstand blieb h iergewahrt. Joachim

Radkau schreibt: “Als guter Deutscher

durfte man Bismarck wohl als Neurasv

theniker, nicht aber ais Hysteriker
einstufen.”

Der Neurastheniediskurs haue aber

zur Folge, class weibliche Verhaltens—

weisen, die bis dahin als “hysterisch”

abgetan wurden, nun als Ausdrucks-

formen von Nervenschwliehe aufge-

wertet wurden. Joachim Radkau meim:

“So besehen, ist die Neurastheniewelle

gegen Ende des 19:]ahrhunderts eines

der Indizien dafilr, dass die Geschlech-

terrollen und die Arbeits- und Lebens-

welt der Geschlechter, die sich in jenem
Jahrhundert zunachst auseinanderent-

wickeit hatten, sich wiedcr anzunahem

begannen... Manner sahen sich mehr

als bisher einer Art Beiastung ausge-

setzt, die zuvor eher das Dasein der

Frauen charakterisierte. Die totale Aus-

fiiilung der Zeil, die ewige “Bile” und

die Zersplitterung der Aufmerksamkeit

-dieses standigau-tun-haben, dieses

Hin und Herund an-mehreres—zugleic.. -

denken-miissen war bis dahin eher fiir

die Welt der Frau typisch; jetzt musste

sich auch eine wachsende Zahl von

Mannem mit diesem StreBtypus he-

rumsehlagen.”
Dennoch behielten die Manner im

damaligen Diskurs iiber Ursachen und

Folgen der Nervenschwfiche ihr Reser—

vat, dort namlieh, wo es um den Zusam-

menhang von Neurasthenie und Sexu-

alitat‘ging. Diese Thematisierung land
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sieh schon bei George Beard; er hatte

die “sexuelle Neurasmenie" zur “Wich-

Ligsten ailer Neurastheniefonnen” er~

klart.

Aufiemngen von Angst fiberdie “netn

venschwaehenden Folgen der Mastur«

bation” und vor “Impotenz ais Foige
von Nervenschwéiehe” gehfirten, wie

Radkau darlegt, zum Standard mane»

lieher Patientengesehiehten. Das abet-

gait als ein den Frauen verschlossenes

Terrain; Frauen. “anstiindige” jedem
falls, waren als asexuelle Wesen de-

finiert.

Hier ist ein diskursiver Zusammen-

hang mit damaligen Ideen zur sozial»

struktureilen Verortung derNeurasthe

nie zu erkennen. Als das Krankheitsbild
Karriere maehte, war es zunaehst den

gehobenen Schichten zngedacht; fiber»

fordet, so wurdeangenemmen,konnten

am ehestenPolitiker,Wirtsehaftsfiihrer,
hohere und hohe B'eamte and Wiseen—

sehaftler sein, vieileieht aueh deren

Frauen, weil sie den Mannem seelisehe

Lasten abzunehmen batten. Aber in

sexueilen Noten konnten Frauen dieser

Schiehten nieht sein, schon deshalb

nicht, weil ihnen ein Triebleben nieht

zustand; dafiir waren aufder weiblichen
Seite der Geselisehaft andere Wesen

zustiinclig. Die Konstruktion, class New

vensehwaehe ein Problem, abet aueh

ein Privileg der oberen sozialen Status-

gruppcn sei, lies sich aber auf Bauer

nicht aufrechterhalten. Es wurde cine

Art Eigendynamik medizinischer Be-

treuung wirksam; Ame, Sanatorien uncl

Kurorte brauchten ein expandierendes
neurasthenisches Kiientel.

Derprofessionelie undkommerzieile
Blick richteie sich aufneue Kundschaft
in den mittleren Rangen der Gesell-

schaft, und es schien ja plausibel, (1&3

dort in wachsendem Umfange nervliche

NFDV
Belastungen auftraten, mit Krankheits-

folgen; bei Lokomtivfiihrem zum Bei-

spiel, Oder bei Telefonistinnen; bei den

Padagogen,denFinanzbeamtenundden
kaufmtinnisehen Bfirovorstehem, meg-
lieherweise sugar bei den Offizieren

und Unteroffizieren. Sie alle standen

unter dem Druck der Anforderungen
einer sich durchsetzenden Industriege‘
sellschaft, mit ihrer anwaehsenden

Bevolkerungszahl, ,ihrem gesteigerten

Tempo, ihrer neuen Techniken. Da

konmen diejeni‘gen, die dieses ailes im

Griff halten soilten, schon mal die

Nerven verlieren.

leachim Radkau konstaliert cine

“Demokmtisiernng” der Neurasthcnie,

indem diese als Massencrscheinung
each in miztleren und untercn Schichtcn

gesichtet warden sci; er zitiert cinen

Experten. der 1903 schrieb: “Die Neu—

rasthenie isthimbgcstiegen in die brei—

teren Schichten dos Volkes das wisscn

die Ame muddie Krankcnkassen.’So

konnte also die Vorsteilung aufkom-

memNervenschwiiehebrcitesich,kias-

seniibergmifend,wieeineEpidemicaus.
Aberwardaraus unbedingtderSchiuB

zu ziehen, die deutsche Gcseilschaft

getate in e'me Bestandskrise? Warum

miimlete in Deutschland, anders 2315 in

den Vereinigten Staaten, der Neuras—

timniediskurs in‘cinen volkischcn Kul-

turpesslmismus ‘cin, der nicht mehr auf

HeilungvonZivilisationsschiiden,son—
elem aufden Bruch milder Zivilisation

abzielte‘?

WillmananfdiescFragecineAntwort
finden, so istder besondere Vcrlauf der

Umformung zu ciner Indueriegesell-
schaftin Deutschiand zu bedenken ein

\IERVENS‘
Aspekt, der in (ler Sludie von Radkau

zu wenig Beaehtung findei.

Der deutsche Nationalstaat als Rah-

men filr cine forcicrte industrielie und

technischeEntwicklung war, vergiichcn
mit anderen wirlschaftlich potenten

Landau], erst relativ spiil zustande ge-

kommen, nfimiieh 1871. Seine Griin-

dung emspraeh den Wiinschcn der auf—

smbendenwirtsehaftliehen Eliten,auch
der Mehrheit ties Biirgcrtums und der

Arbeiterschaft; aber die Konstituierung

des Deutsehen; Reiches -dcs “Bis—

marckreiehes”~ war nichl einer “biir—

gerliehen Revolution” und nicht cincr

Volks’oewegung zu verdanken. ES

Warren feudale Machtgruppcn, die den

historisch~poiitischcn Proch slcucrten

undauchbeidenverfassungspoiitisehcn
Entscheidungen den Aussehiag gaben.
Der Aufschwung zu einer fiihrendcn

Inclusttrienation geschah unterder Regie
ties Obrigkeiusstaale. Dem dcutschen

Bilrgertum fehite jenes SclbstbcwuBt—

sein, das bfirgeriiche Schichlcn in GroB-



britannien, Frankreich und den Verei-

nigten Staaten aus ihren reformerisch

Oder revolutionar erreichten histori—

schen Erfolgen gewonnen hatten. Der

deutsche Liberalismus war sehwach,

die deutsche Arbeiterbewegung war

schaffen.

Mitdiesem Gedanken sind wirwieder

bei der Studie von Joachim Radkau.

Darin wird nachgezeichnet, wie Neu-

rasthenie zum politischen Deutungs-

musterwurde,dermedizinischeDiskurs

BISMARCK;
Vom Staat als “gemeingef‘ahrlich” aus-

gegrcnzt, der deutsche politische Ka-

lholizismus [rug die Hypothek des

“Kulturkampfes” mit sich.

Aus alledem resultierten massive in—

nere Konflikte und Widerspriiche der

deutschcn Gesellschaft in wilhelminj—

schen Zeilen,trotzallerwirlschafllichen
Erfolge und sozialen Verbesserungen.

Eine auch kulturelle Krisenstimmung

lag in dieser Situation nahe, und sie 20g

ihre Nahrung aus dem durchaus realis-

tischcn Geft‘ihl, der gesellschaftlichen
Verfassung des Deutschen Reiches
mangele es an Stabilitfit, auch an Legi-

limalion.

Hinzu kam, dass inlellektuell ambi-

tionicrte Schichten im deutschen Bil-

dungs- und Kleinbiirgertum von der

hochbeschleunigten industriell-techni—

:tHwACHt
Schen Entwicklung nach 1871 offenbar

mental fiberfordert war. Das “Unbehav

gen” an dieser neuen “Zivilisation” ar—

tikulierte sich in vielerlei “Reformbe-

WCgungcn”, die um die Jahrhundert-

wonde gerade in Deutschland eine

Hochkonjunktur erhielten und “Na-

tiirlichkeil” aul‘ ihre Fahnen schrieben.

ES ging dabci, mchr odor weniger rea-

listisch, um “gesunde” Lebensweise,

Erniihrung,Medizin;auchum“Wieder-
beheimatung” in Zeiten des stiirmischen

Wandels. Die Brisanz solcher Hoff-

“Ungcn lag in ihrer vdlkischen Ausrich-

lung, also in dem Gedanken, “deutsche

Natlirlichkeit” sei der “westlichen De-

kadcnz” entgcgenzuslellen. Unter sol—

Chen ideologischen Bedingungen muBte

das Erlebnis von Nervcnschw'ache m

Deutschlcnd besonders bedréngend

wirkcn, undje mehroffentlich die Rede

Von Neurasthenie war, desto grofier

Wurde das Bcdfirfnis, sich durch eine

heroische politische Demonstration von

Smrke kollcktivc Selbsthcilung zu ver~

also in einen politischen Diskurs sich

verwandelte. Die Voraussetznng dafiir

war, daB gesellschaftliche Verbaltnisse

mit Kategorien der Korperliehkeit be-

griffen und bewertet warden. Politik

erschien als krank Oder als gesund, und

politische Nervositiit zeigte demnaeh

heftige Schwankungen zwischen kran-

ken oder gesunden gesellschaftlichen

Entscheidungen an.

Als exemplarischer Fall konnte da

Kaiser Wilhelm II. ins Auge gefasst

warden. Vielc zeitgendssisehe Beob—

achter stellten des Kaisers Unrast,

Unstetigkeit und Unberechenbarkeit

heraus, Majest'at gait allenthalben als

besonders nerves. Da war eineTherapie

angesagt, und sie muBte den Kaiser

nahegebracht werden. Der Alldeutsehe

Verband, Netzwerk des deutschen

Nationalismus, brachte in Massem

auflage ein Buch heraus, das den Titel

Lrug: “Wenn ich der Kaiser wfir'”. Darin

wurden seiner Majestat politische Re-

zepturen angeboten: Entschlossenheit

zur Gewalt gegen alle inneren und aus-

seren Feinde, kraftvolles Bekennntnis

zum deutschen Weltmaehtanspruch,

Bereitschaft zum Krieg. Die Medizin,

zu derWilhelm II. greifensollte,enthie1t
aueh schon antisemitischeBeimischun- ‘

gen,diffusepolitische Wahmehmungen

der Feinde Deutschlands konnten, so

schreibtRadkau, zu dem einenFeindbild

vom internationalen J udentum ver-

sehmolzen werden.

In den Jahren vor dem I. Weltkrieg

breitete sich unter deutschen “Geistes-

arbeitem”, wie sie nun schon genannt

wurden, die Vorstellung aus, (138 die

Drohung mitdem Krieg und, wenn diese

zur Demiitigung derFeinde nicht reich-

te, der EntschluB zum Krieg selbst die

Verhaltensweisen seien, mit denen po-

litische Nervositat kuriert werden kon-

ne. Der therapeutisehe Verlauf war so

gedacht: Die Entscheidung ffir den

Krieg, fur dessen Androhung Oder In‘

gangsetzung, stellt Flihrungsmenschen

auf die aufierste Nervenprobe ~und sie

gehen daraus als gestfihlte Willem-

menschen hervor.

Als derErste Welfla'iegbegann, war-

de daraus so etwas wie ein Kurbetrieb

fiir die Massen —die Wiedergewinnmig
vonNervenstéirke (lurch das “Stahibad”.

Alles Weiche sollte nun im kriege-
rischen Hanetestversehwinden. Ob mit

dem Kriegsbeginn im August 1914 in

derideutschen Bevolkemng jene Eu—

phorie verbunden war, die in der Lite-

ratur sogem beschriebenund gewfirdigt
wurde, mag dahingestellt bieiben;

diskursgeschichtliehjedenfalls hattedas

Bild von der psychisehen Heiflrraft ides

Eintritts ins kfiegerische Leben hone

Bedeutung. Die“1deenvon 1914” waren

auch sohon in dieser Hinsicht schon

vorbereitet. 1m deutschen Bildungs—

bilrgertum war dieVorsteilung libertie—

fert, ein allzu langer Friedenszustand

besehfidige die Willenskraft der Men-

sehen, zerriitte die Nerven.

Als nun der Krieg diesern Jammerein

Ende machte, grassierte in Dwtschland,

wie Joachim Radkau sehreibt, “ein

pseudomedizinischer Bellizismus, der

aus der Balneologie die Stahlbad—Me-

Lapher fibernahm”. Radkau zitiert den

beriihmten Neurologen Albert Eulen—

berg, der damals den Krieg als ein “mit

fastallmachtigerHeilkraftaasgeriistetes
Stahlbad ffir die im Staub langer Frie-

densjahre verdorrenden Nervert” be—

schrieb. Und ein prominenter Newer)-

arzt berichtete im Herbst 1914: “lob

hatteeineReihenervenschwacherliing—

linge im Laufe des letzten Jahres uncl

zur Zeit des Ausbruches des Krieges in

Behandlung, angstliche, kleinmiitige,
zaudernde, willenssehwaehe Men-

schenkinder, deren BewuBtseins- and

Gefiihlsinhalt nur durch das eigene Ich

bestimmt war and die in Klagen fiber

korperliches und seelische Wen sich

erschdpften. Da kam der Krieg. Das

KR\EG
Krankhafte fiel wie mit einem Schlage
von ihnen ab.” Nicht nur bei Kriegs—
teilnehmern stellte sich, will man zeit-

genossischen Aufzeichnungen folgen,
diese heilende Wirkung her. Marianne

Weber notiert, class der Krieg den

Nerven ihres Mannes, des prominenten

Soziologen, “auf wundersame Weise

wohlgetan” habe.
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Bei solchen Berichten fiber Heiler-

folge der Kur des Krieges wird man

vorsichtig sein miissen, was den Reali—

tatsgehalt angeht. Es ist kaum anszu-
machen. inwieweit es sieh dabei um

Interpretationen von auBen oder um die

\(UR
Wiedergabe von authentischen Gefijh-

len der Betroffenen handelt. Zudem

werden von Patienten, wenn man hier

von solchen reden will, Fremddeu~

tungen 113qu in Selbstbilder umgesetzt.

Soweii es um Mensehen ging, die in die

Kriegshandlungen unmiuelbar hinein~

gestellt waren, ist es plausibel, dass sie

sich nun auf die Serge um ’s Uberleben

konzentrieren muBLen und manche

Vorkriegssorgen beiseitclegten. Joa-

chim Radkau beschreibr dies, ein bis-

chen zynisch, so: “Unter den Beding-

ungen des Krieges entfielen wesemliche

Elemenle der zivilen Neurasthenle, an

erster Stelle der Druck der Berufs- und

Eheprobleme. lm Anblick des Todes

lemte man das nackte Leben zu sehatzen

und vergaB die angslliche Beobachtung
der vielen kleinen Molesten. Wo Gra-

naten flogen, argerte man sich nichl

mehr fiber die Fliege an der Wand. Im

Kanonendonner verschwanden die

Onaniesorgen."
Die neurasthenischen Beschwerclen,

die vor dem Kriege mediziniseh re—

gistriert worden waren, gingcn also zu-

riick. Aber deshalb war der Krieg, auch

psychologiseh betraehlet, noch nicht

“gesund”, im Gegenleil, er braehte in

Massen psychosomatische Erkran-

kungen hervor.Joachim

abet nieht seine Langzeimirkung; da—

von wird noch die Rede sein. Der dem-

sche Kaiser heme vor Beginn des Ersien

Weltkrieges die These aufgestellt, dies

sei die Epoehe, we fiber den kriege—
rischen Erfoig Oder MiBerfolg die nerw

liche Verfassung emscheide. Selbst-

verstandlicn nahm er an, daB in dieser

Hinsicht die deutsche militaflsehe 11nd

politische Ffihrung die bessere Ausstat-

tung vorzuweisen babe, trotz maneher

nervbsen Anfalligkeiten in Friedma-

zeiien.

Spater hatte die deutseheElite Anlfisw

se ‘Zur nemasthenischen Selbstkritik,
und diese verwandelte sich in cine Art

inneren DolehstoBIegende. Uber den

Militarstrategen Moitke, den jfingeren,
wurde gesagt, er sei nach dem “Wunder

an der Mame" im September 1914 anti

grund seiner “verheerenden Nemesi-

t'at” handlungsunffihig geworden and

hate damit das deu‘tsche Kriegsgliiek
verspielt. Vier Jame spam wurde fiber

den eigentliehen militarischen Filmer

Deutschlands, den Generalquanier—
meisterLudendorff gesagt, erhabe “die

Nerven verloren” and deshalb auf ein

Waffensrillstandsabkommen gedrfingt,
obwohl doch dag deutsche Heer imFeide

noeh “unbesiegt gewesen” sei. Tat.

sachlich befand sich Ludendorff im

Herbst 1918 in nerveniirztiicher Be.

handlung, aber es war keine nervese

Fehleinsehaizung, die ihn zu der Mei—

nung brachie, Deutschland kenne den

Krieg nicht mehr gewinnen; es handelte

sich um eine militarfachliche Erkennt—

nis. Umso abler nimmt es sich ans, class

Ludcndorff spate: die demagogiseb
wirksame “‘auBere” DolehstoBiegende
unters Volk brachte, die Deutung also,
Deutsehland sei nnr deshalb um den

- CHWKCHE
Radkau

beschreibt diesen Vorgang, er verweisl

auf die Hunderttausende von soge-

nannien “Kricgszilterem”, also Soldaten

mil massivcn motorischen Slbrungen.
Die “Kriegskur” erwies sich ffir zahllose

Menschen, die freiwillig Oder unfrei—

willig an ihr Leilnahmen, als lédliche

Falle; aber auch die Uberlebenden ka-

men zumeist, physisch und psychisch,
nichtohne Beschadigungen davon. Der

Mythos vom “Stahlbad” verlor dadurch
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Sieg gebrachi warden, weil deutsehe

Sozialisten und Pazifisten die “Wehr-

krafL zersetzt" batten.

Auch wenn bei Mottke and Lucien-

dorff die Heilung der Nervenschwfiche

durch den Krieg ais neurasthenisch-

politisches Konzepr offenbar nicht zu

Erfolg gekommen war. kam der“Stah1~

bad”-Mythos nach 1918bald wieder zu

Ehren und wurde zu einer wichtigen
Komponenle der nationalistisch-vtil-

kischen unci dann auch zur national—

mzialistischen ldeologie.
Adolf Hitler gab diescm Mylhos in

seinem Been “Mein Kampf" cine Aus-

dmcksferm, die fiir die psychologisehe

Vorbereitnng auf den chilen Welt—

kfiegorientierend herangezogcn wurde.

Bei Hitler heifites fiber seine Empfind-

ungen im Ersten Wellkrieg: “An Stone

derSChlachtenromantik war das Grauen

geneten. Die Begeisterung kiihlte all-

mfihlich ab, und dcr fiberschwcnglichc
.lubelwurdeerslickl von der Todesangst.
Es iram die Zeit,dajeder zu ringen halle‘

zwiselien denTricb der Selbslerhal tung

and dem Mahmen der Pflicht... Je mchr

Sick abet die Stimmc, die zur Vorsicht

mahnte, miihie, je lauter und eindring-
licher Sie lockte, umso sehiirfer ward

dam: (161‘ Widersland, bis endlich nach

Iangem inneren Slrcil das Pflichtbe-

wufllsein den Sieg davonLrug. Schon

im Winter 1915/16 war bei mir diescr

Kampf enmehieden. Der W ille war

endlich resting Herr gewordcn... Nun

kennte das Schicksal zu den lclztcn

Proben Schmizen, ohne dass die Nerven

tissen und der Versmnd versagle.”
Pfiicht and Versland Lraten der natio—

naisozialistischen Ideologie nach im

unbedingten Willen zur groBdeutschen
Macht zusammen; um dicse kiimpfe-
riscli durehzusetien, beduflc es gestiihl-
{er Newer}. Mi: dem “Drillcn Reich”,

sowolltenHitlerund seine Gefolgschaft,
eoilte ties “Zena! [or der Nervositin” ffir

die Deumchen voriibcr sein.

Dmehaus zuu‘effend ist dcr Unterti-

tel der Smdie von Joachim Radkau:

“Deutschland zwisehen Bismarck und

Hitler”, obwohi von der Zeit des Natio-

nalsozialismus in dem Bueh kaum die

Rede ist. Mit seiner Analyse des Neu-

rastheniediskui'ses und dcsscn poli—
iischen Bedeumngen, vomehmlich in

der wilhelminisehen Ara, crdffner

Radkau eine neue Sicht auf die Emste-

hungsgeschicht‘e des Ersten Wclilqie-

gee unddieVorgcschichtcdes“Driucn
Reiehes”, auf die “Uberwindung dcr

Hewosilm 211$ nationale AkLion”.

Ieaehim Radium ‘

Des Zeitalter der Nervosiliil

Deuteehiand Z'Wischen Bismarck und Hitler

Carl Harmer Verlag, Miinchen 1998.
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Am 8. Februar 1976 starb der britische

Staatsbi'irger Hermann Kniifken im

Badcort Brighton. Seine Asche wurde

in Kopcnhagen - in Nfihe der Meer-

jungfmu - ins Mcergestreut. Danermark

blicb rut ihn das ”idealeLand” ,daB ihm

"zwischen den verschiedenen Expedi—
‘iOnen ins Ungewisse mehroderweniger

freiwilligAsyl" gegeben halle.1n seinem

Gcburtsland Deutschland nahm nie—

mand Notiz von dem Tod des Mannes,

dcr im Widcrstand gegen den National-

SOzialismuseine herausragendeBedeu-
lung halle.‘ In historischen Standard-

Werkcn sucht man vergeblich seinen

Namen. Erstdurch den Film des Schwe-

dcn Staffan Lamm erfuhrdieOffenuich-

kcit etwas fiber das abenteuerliche Le-

an des Secmanns und Revolutionérs

Hermann Kniiikcn.2

Am 9. Februar 1893 wurde Hermann

Kniiiken in Dfisscldorfgeboren. Wenige

Monalc nach seiner Geburt starb der

k,

Vater an Tuberkulose. Not. und Ent—

behrung bestimmten forum seine Kind-

heit. Die Mutter, eine sehr religifise

Frau, emiihrte ihrc fiinf Séhne mfihsam

als Putzfrau. Die Kinder muBlen schon

frfihzeitig zum Lebensumerhali der Fa-

milie beiuagen. Nach Beendigung sei-

ner Schulzeil brach Hermann Knfifken

aus diesen beschrénkten Verhéilmissen

ans. Er mustert als Schiffsjunge auf ei-

nem Fischdampfer an. Dem harten und

en tbehrungsreichen Leben als Seemann

konmeer seine positive Seiten abgewin-

nen. Er war interessiert an allen see-

méinnischen Fragen und lemte sechs

Sprachen. .

Folgi man seinen Memouen, so war

er schon in jungen Jahren ein radikaler

Sozialist, der sich den Idealen des prole-

tarischen Intemauonalismus und nicht

seinem ‘Vaterland’ verpflichtet fiihlte.

A15 er im August 1914 zwangsweise

zur Marine eingczogen wurde, war er

enufiuschl iiberdie Kriegslbegeislerung

dereingezogenen Reservisten, die “an‘

statt die ’Internationale’ zu singer: and

auf die Barrikaden zu gehen, oder in

den Generalstreik gegen die Mobil-

machung zu treten” ,mit "kaiser-2n Stim—

men and blauen Gesichtern" das

Deutschlandlied sangen.

Dem Dienstaufeinem Panzerkreuzer

entging Knfifken dutch die Meldung zu

einem Vermessungskursus. A15 Ver-

messungsgast wurde eraufder “S.M.S.

‘Hyéinem eingesetzt. Zu Beginn des

Jean
Michel
Fauquet

.

F010



Krieges gab es unter den 124 Besa-

tzungsmitgiiedem der “Hy/Zine" nut

vier Kriegsgegner - "keine Pazifisten"
-, die sich in einer wichtigen Frage einig
waren: "Wie kann der Krieg beendet

warden? Die Anlwort darauf war:

Durch Zersetzung der Wehrmacht! Da—

mn wurde gearbeilet. Und wir lieflen
uns durch nichrs stdren. Deutschiand

darfden Krieg nicht gewz'nnen. das war

im Groflen and Ganzen unsereParole."

Auf der “Hyé’me” und vielen anderen

SchiffenwurdenrevolutioniireGruppen
gebildet, deren gewéhlte Vertrauens-

manner untereinander in Verbindung
standen. Daraus entwickelte sich lang-

4
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sam eine illegale Organisation,an deren

Spitze einleitendes “Kommitee” stand.

Die Agitation der revoiutionfiren Grup~

pen fand mitzunehmenderKriegsdaaer
immer mehr Anhfinger. Das schlechte

Essen und vor allem die demiitigende
Behandlung (lurch Vorgesetzte schiirte

die Unzufriedenheil timer den Besaw

ungen. "Was kein Ruth, keine Zeitung
und kein Sozialist vermacht hat" ,

schrieb 1917 6161' national und christlich

eingestellte Matrose Richard Stumpfin
sein Tagebuch, “dds gelang dem Sys«
tem des Miliu'irs. Ich habe dime Auto-

ritc‘it hassen und verachten gelemt Wis

nichts aufder Welt” .3

Nach der Skagerrak-Sehlacht 1916.
die von der Admiralitéit abet nicht van

den Man’osen als Sieg empfunden war.

(16, same sich miter den "aktiven Elev

menten” derHochseeflouederGedanke

(lurch, ”den Krieg durch afienen Wider-

stand zu beenden”. Kniifken und seine

Genossen pianten die “Hyéine” mach

Danemark zu emfiihren. Diese “Dew

onstration fi‘ir die game Welt" wurde

dann "ungli’icklicherweise zu einer

Fluchz" . EinerderMitwisserhane “Ge-

wissensbisse” bekommen und dem

Kommandamen ein "teilweises Ge~

sténdm‘s" gemacht.'Kniifken flijehtete

mit vier Genossen im Mai 1917 mach

Dfinemark. Bereitwiliig gab er Journa-

listen und auch Agenten des bn'tischen

Nachrichtendienstes Informationen

fiber die Marine: “Das 2561 war ein ge-

meinsamesDie militiirischeNiederlage
der deutschen Kriegsmacht. Wir konn»

(en zusammenarbeiten. 0b wir Skmpel
harten? Keine Idee! Als Deutsche

wuflten wir, dajJ‘ der Krieg kein Vert‘ei»

digungskrieg war."

Die kaiseriiehe Regiemng heme 1917

cine Amnestie fiiralle freiwillig zurfiek—

kehrenden Deserteure erlassen. Knfif—

ken und sein Freund nutzten diese Ge-

legenheit und kehnen im August 1917

wieder nach Deutschiand zuriick. Sic

wollien aktiv fur die Beendigung des

Krieges arbeiten. Wa‘hrend ihrer Ab~

wesenheit war es im Summer 1917 wt

crsten Mcuierei in der Marine gekom—
men. Das Oberkomrnando der Marine

reagiene miidrakonischen Suafen. Die

Matrosen Kbbis and Reichpiemch
wurden erschossen, hunderte andere zu

langen Zuchmausstrafen verurteilt.

Aber auch dumb diese ”Schreckens-

urteile" konme die illegaie Bewegung
nicht mehr unterdriickt werden. "Die

Stimmung war verbittert und nach der

Memerei nichl besser geworden",
erinnerte sich Kniifken. “Sehr viele

Freunde vertralen aufden illegalen Zu-

sammenkiinflen die Meinung, dafl die

MlitdrischeNiederlage allein zum Zu—

sammanbruch und Umturzfi’ihren kc'in-

ne. Wahingegen ich and andere die

Meinung verfiaten, man mufl mi! allen

Mittelnffir die Niederlage arbeilen. Es

ist Unsifln emf die Niederlage zu war-

ten.”
‘

Zu diesemchck brach Kniif‘kcn mit

einem Freundim Oklobcr 1917 zu cincr

zweiten Reiae nach Diinemark auf. In

N21116: def Grenze wurden sic vcrhaftet.

Nun drohte ihricn dicTodcserafewegcn

Landeevermte. Was sie rcttclc, war die

“geistige Armat" der dcutschcn Spio-

nageabwehr, die dcr Mcinung war, sic

115111116 “sich in irgendetwas einschal-

ten, in Verbindungen, die zwischen

Deutschland‘ und dem feindlichen
Ausland bestandeh,” Als sich diesc

Vennumng als falsch crwics, wurdc

Knfifken in Kiel von aufstiindischen

Mairosen ans 1dcm Gef‘a‘ngnis befrcil.

BrideOktober 1918 widcrsctzlen sich

die Besatzungcn dcr deulschcn Hoch-

mflotte in Wilhelmshavcn den Be—

fehlen ihrer 01‘1"iziere in See zu steehcn

and gegen die cnglische Flolle zu

Wpfen. DieMeutcrci cntwickcltc sich

wenige Tage spiiter in Kiel zu cincm

Aufstand, dew sich schncll auf die

Kiistenatadte und das nordrhcin—wcst-

ffilische Indusuicgcbict ausdchmc und

schfiefilich zum Stun. der kaiscrlichcn

Regimng fiihrtc. Von dcn Matrosen

ging in vielen S wdtcn Dculschlands der

ImpulszurGrfindung von Arbeilcr- und

Soldatenriiten aus. Knufkcn gchfjrtc zu

eineerppe,dicam 5.Novcmbcr 1918

in Brunsbiittel 287 Offizicre dos II.

Geaehwaders cntwaffncle und

festsetzte. fiber die Rollo dcr Mauosen

in der Novembcrrevolution schrieb cr

riiekblickend. 1

“Sie waren ‘die Triiger der ldee dcr

Widersetzlichkcit gegen den deulschcn

Militarismus. Mi! ihrcn (warm and:

manchmal Sinnlosen) Schicssercicn

tater; sit: das einzige und allcin riclxtige
was 2“ tan fibrig geblicben war, sie

zeigten dem dcutschen Unlcrlan die

Ohnmacht der herrschcndcn Klasse.

Es war tier Angivland dcr ’vaterlands-

lawn Gesellcn' . dcrcn Avantgarde die

Salem: warm." Kniitkcns Darslellung

isteinederwenigcn aulhaniSChcn Zeug-



nisse dcr rcvolutionéiren Matrosenbe-

Wegung.ZwaristderenfiuBererVerlauf
wcitgchend erforscht und bekannt, aber

wir wisscn nur wenig fiber die Tréger

diescr Bcwegung. Von Zeitgenossen

und Hiswrikcm von politisch rechts bis

links wurdc (wird) des “Kaisers Kulis”‘*

offensichtlich die Féhigkeit abgespro—

chcn,eigenstztndigeOrganisationen und

politische Ziclvorstellungen zu ent-

wickcln. Die Matrosenaufstélnde waren

jedoch wcder von linken politischen

Organisationcn auBcrhalb der Marine

gestcucrt, noch entstanden sie vellig

Spontan. Laut Knfilken wurde die Be-

chung hauplsilchlich geuagen von den

'anerenJahrgc‘z‘ngen" und beruhte auf

den ”wenigen, bewu/J’Ien Elementen.

die es verstanden, die Unznfriedenen

zusammenzufassen and sie reif zu

mac/ten fi‘ir das biflchen Aktion, da/J

dann zum Zusammenbruch Deutsch»

landxfi‘ihrte” . Ausdriicklich betonte er:

"DieMassewarnurhungrig andkriegs-

mfide".

Die Erfahrungen aus der Matroscn-

bchgung prfigten nachhaltig Knfiflcens

politischc Haltung. Es war die Erfah—

rung, daB der Kampf kleiner Gruppen

gcgcn cincn scheinbar iiberméichu'gen

Gcgncr durchaus zum Erfolg fijhren

konntc und dicse in der Lage waren,

cine cffcktive und basisdemokratische

Organisation zu entwickeln, in der es -

Wie Kniilkcn bcsondcrs hcrvorhebt -

"cine vollkommene proletarische De—

mokratie" und kcine f’eigentlichen Ffila-

rGr" gab. Und nicht zuletzt néihrle sich

scin cnormcs SclbstbewuBtsein aus

diescr Erfahrung, cincr erfolgreichen
Revolte gcgcn ein autoritéres Regime.

Die nach dcm Umsturz 1918 gcbil-
dctcn Matroscnrme standen auf dem

linkcn Fliigel dcr Rétebewegung, der

gegen parlamentarische Wahlen zur

Nationalversammlung und ftir cine

S__07.ialistische Ré‘itercpublik votiene.

chr Kniilkens Aktivitiiten in diesem

Zeitraum sind keine genauen Details

bekannt. ”Wir gehb‘rten zuf meisl revo—

lutionc’iren Gruppierung der linken,

radikalen Arbeilerbewegung", schrieb

Cf riickblickend fiber diese Zeit. Er und

seine Genosscn batten noch im Friihjahr
an cine rcvolutioniirc Machtergreifung

Clef Arbeiterklassc geglaubt. Doch die

lblutigen Stra/Jenkiimpfe" fijhrten zu

(ebenxo blulz‘gen Niederlagen". Unler

(10m Bcfchl dos sozialdcmokratischcn

Reichswehrministers Noskewurden die

groBen Erhebungen und Streiks des

Fn'jhjahrs 1919, die zu biirgerkriegs—
fihnlichen Auseinandersetzungen in

mehreren deutschen GroBstfidten ffihr—

ten, durch Freikorps blutig and brutal

unterdrfickt. Karl Liebknecht und Rosa

Luxemburg waren die prominentesten

Opfer. Wéihrend der “Marzkfimpfe”

1919 in Berlin, an denen Knfifken auf

Seiten der Volksmarinedivi'sion teil-

nahm, warden 29 unbewaffnete; Matro—

sen standrechtlich erschossen.

DerTerror der Freikorps, die “injeder

Hinsichl -politisch, sozial. ideologisch
- ein entscheidendes Bildungselement

des Faschismus” waren, schrieb der

inzwischen verstorbene Historiker Er-~

hard Lucas, verdiene als Vorgeschichte

des Dritten Reichs ”die gréflze Auf-

merksamkeiz" .5 Kniilken war sich des-

sen schon 1919 bewuBt als er im Bal-

tikum in die Hande der Freikorps geriet'.

1m Geffingnis von Libau (Liepaja/

Lettland) machte er ”zum erslenmal

Bekanntschaft mil organisiertermdeut—
scher Brutalitc‘z’t”.'Seit 1919 hatte er

“niemals damn gezweifelt, dafl die Na-

tion derDichter undDenker" Fahig sein

wfirde, solche Verbrechen wie imNatio—

nalsozialismus zu begehen: “Einmal

miterlebz, vergtfit man es niemals

wieder.” Er selbst kam glimpflich cla-

von. Weil ereinen skandinavisphen PaB

und Geld hattc, um den Kommandanten

zu bestechen, wurde er nach dreiwé-

chiger Gefangenschaft entlassen. In

Kopenhagcn“verlebte er einen schfinen

Sommer” und erholte sich von den

Folgen einerRuhr, an dcr er im Gef‘ang-

nis erkrankt war. Im August 1919 befand

er sich wieder ”mitten drin im poli-

tischen Wirrwarr Deutschlands".

1n Cuxhaven war er einer der ffihren-

den Aktivisten des syndikalistischen
“Deutschen Seemannsbund” - seit 1921

“DeuLscher Schiffahrtsbund” — (DSB),

in dem fiber 18 000 Seeleute organisiert

waren. Die Reichsabteilung Seeleute

des “Deutschen Transportarbeiter Ver-

bandes” (DTV) bestand aus nur aus

“wem'gen Getreuen" .5 Die Spaltung der

Gewerkschaftsbewegung war cine

Politili des DTV wfihrend des Krieges.

Vor allem die Unterstiitzung des un-

eingeschrfinkten U-Boot Krieges dis-

kreditierte den DTV nicht nur bei den

Secleuten der alliierten und neutralen

Nationen, sondcrn auch bei einem

groBen Teil der Deutschen. Paul Muller,

der Vorsitzende der Reichsabteilung
Seeleute, stellte, wie Knfiflcen schrieb,

~wirklich “’alles in den Schatten. was

man damals an Chauvinismus in den

deutschen Gewerkschaftszeimngen ge-

wohnt war zu lesen” .7 Miiflerbekam den

Spitznamen “Flaggenmiiller”, weil er

nach der deutschen Besetzung Antwer—

pens trium’phierend verkiindet hatte:

“Heute weht die deutsche Flagge aLgf
den TfirmenAnMerpens, hofi’entlichffir
immer" .3 Auch nach dem Kriege legte
Miiller seine nationalistische Rhetorik,

die sich kaum von der vdlkischen Rech-

ten unterschied, nicht ab. Nachdem 1921

bekannt wurde, daB Miil1er in Zusam—

menarbeit mit den Reedern
“

‘gelbe

Splitterorganisationen” grfinden wolite,

wurdeeraus dem DTV ausgesehlossen.9
Gleichzeitig war Knfiflcen in Cu):-

haven einer der ffihrenden Funktion'are

der KPD, der er seit ihrer Grfindung

angehijrte. Als “ein auBemrdemlich

radikai sich gebfirdender Spartakist”
chamktefisierte ihn damals diePolizei.”

SF 1/99 [59]
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InnerhalbderKPDgehorteerzurLinks-
Opposition, die sich gegen eine Be-

teiligung an den Parlamemswahlen und

eine Mitarbeit in den freien Gewerk-

schaften wandle. Die Opposition griin-
dete im April 1920 eine eigene Partei:

die “Kornmunistische Arbeiter Parlei

Deutschlands” (KAPD). Auf dem

Griindungskongrefi wurden Jan Appel

(Hamburg) und der Schriftsteller Franz

Jung (Berlin) delegierl, den Standpunkt
der KAPD bei der Kommunislischen

Intemaiionale (Komintem) in Moskau

zu verlreten. Ihr Problem war, ClaB es

damals keine legalen Reisemoglichkei—
ten in die Sowjelunion gab. Knijlken

machte den Vorschlag, "einfach mit

einem der zur Verfilgung stehenden

Schiffe nach Ruflland zu fahren”.
SchlieBlich griff man auf seinen Vor-

schlag zun‘jck, an dessen Realisierung
iunachst niemand geglaubt hatte.

Kniifken brachte Jung und Appel als

blinde Passagiere aufdem Island-Fisch-

dampfer “Senator Schroder” unter, auf

. dem erals MaLrose gemustert bane. Am

21.April I920 verlieB der DampferCux—
haven. Zwischen Feuerschiff “Elbe I”

und Helgoland nahm die Besatzung
unter Leitung Kniilken das Sehiff in

ihren Besiiz. Die Offiziere wurden fest-

gesetzl. Nicht zuletzt wegen Knijlkens

seemfinnischen Fahigkeilen, die ihm

spatter von einem miueisenden Kapitéin

bescheinigt wurden, erreichle die “Se-

nator Schroder” am 1. Mai 1920 Ale—

xandrovsk. Von sowjelischen Lolsen

wurden sie nach Murmansk gebrachl.“
Dori und spater in Leningrad und

Moskau wurde die Delegation mit Be~

geisterung empfangen. "Na, da haben

wirjadie GenossenPiraten".Mildiesen

Worten drfickte Lenin seine Begei-
sterung {fir die Akiion aus. “Man lobte

and hatschelte uns als revolutiondre

Kampfer” erinnerte sich Knijfken.

“aber im iibrigen zerhackte and zer‘

schlug man tins." Lenin halle gerade
seine Broschiire “Der ‘linke Radika-

lismus’ die Kinderkrankheit des Kom-

munismus” becndet, in dcr er den

S tandpunklder KAPD scharfkrilisierte.

Trotz der ausgesprochen Ireundlichen

Aufnahme durch Lenin, der sie nicht

wie die anderen Funktionéire als "Schul-

jungen" behandelle, dachle keiner der

drei daran, "die ’Kinderkrankheiten’ zu

akzeptieren". Sie respektierlen Lenin

als den "Architekten der Oktoberrevo—

lution", waren aber fiberzeugt, daB sie

[60] SF 1/99

die ”Fragen der proletarischen Revm
lution im industriellen Deutschland
besser kanmen and besser lésen konn‘
ten"

Im Juli 1920 kehrte Knfifken mil

Aufnligen der Kom intern illegal nacli
Deulschland zuriick. Auf seiner Ruck»—
reise nach Moskau wurde er im Oktober
1920 in Steuin verhaftet. In der Generate»-

verhandlung. die unter strengen Sicher—

heitsvorkehrungen und feel enter Ane-
schluB der Offenllichkeil staufand,
nahm er die alleinige Verantworlung
fur die Schiffsemffjhrung auf sich, um

eine Bestrafung der Besatzung zu ver:

hindem.Erwurde wegen sehweren Rau-
bes in Taieinheit mitsehwerer Meuterei
und schwerer Freiheitsberaubung zu

{13anahren Zuchthaus verurteill, behiell:
aber die biirgerliehen Ehrenreelite. Der
Landgerichlsdirektor May war im Ge~
gensatz zur Staatsanwaltschafi und den

Geschworenen der Meinung, dafl er die
Tat nieli ans "ehrloser Gesinnung" be-

gangen und "keinerleipersdnliche Von—
teile" gehabl babe. Dies war eine Ans»
nahme in der damaligen Reehtssprev
Chung. Die angesehene "Vossische Zei-
tung" haue anlaBlieh der Verhaflung
lungs, die in Deutschland verbreiLete

Neigung kritisiert, "politische Vergehen
and Verbrechen mi: einer gewissen Ge-
walt in den Rahmen van Strafpara-
graphen zu zwz'ngen. diefl'irganzandere
Zwecke geschafien stud" .‘1

Kniifken wurde in (135 Zuchthaus
Fuhlsbimel in Hamburg eingeliefen,
dessen Direktor Koch als Snafvollzugs»
reformer gal [. Trot]. dem vielen "Kum.~
mer and Trubel" den er Koch maehte,
betome Kniifken riickblickend, gall ieh
"in ihm immer einen der vorbildlicherl
Reformer" . Seine Inleressen waren abet

naturgcmafl andere als die der Zuclitw

hausleilung. Er wollte "kein guter Ge-

fangen‘er sein" und die ”Pflicht ewes
revolutionz‘z‘ren ArbeitersimZuchtham”
brachte er aufdie knappe Fennel: "Nie-
mals nachgeben. Sick nicht einfilgen.
Immer zu newer: Aktionen bereit sein."
Er Inhrte insgesamt sieben Hunger—
ereiks durch, in deren Verlauf es zu

Dcmonstrationen und Arbeitsverwei-
gerungen im ganzen Zuchlhaus kam.
Weil er nie den ”verhc‘z'ngnisvoflen Feh‘
ler" der meislen pelitischen Gefangenen
machte, auf die Kriminellen herabzw
sehen, konnte er "immer aufdie Unwr-
sti'itzung alter Gefangenen reclmen”.

Wélhrendseincs lelztcn Hungcrslreiks
im Oktober 1922 wurde er zwangser—

nalm und sehweble in Lebcnsgcfahr. In

der Hamburger Arbeilcrschafi kam es

211 einer breilen Solidarisierungs-
welle.Auf einer von 5000 Menschen

besuchten Vei'sammlung dcr linkcn

Arbeiterorganisalionen, bei dcr auch

Koch das Wort crgriff, wurde cine

Kommission aus Vcnrclcm der KPD

11nd {1653 DSngewiihll, die mit dcm

HamburgerSeIimiiberscineFrcilassung
verhandeln sol‘lic. Knillken brach den

Hungerslreik ab, nachdem ihm Jusu'z-

senator Neldecke und Koch persOnlich
milleilten, £138 or in naher Zukunfl

emlassen werden sollte. Offiziell wurdc

er im April 1923 ohnc ”Termin der

Rfickkehr nus dcm Zuclzllzaus bcur-

laubt".

Den ‘Urlaubf verbrachle Kniilkcn in

den fnlgenden‘ Jahren in der Sowjel-
union, we eri Mai 1923 "mi! oflenen
Arman empfanlgen" wurdc. In Lenin-

grad leilele erden “Intemalionalen Klub

derSeeleute” (Inlcrklub).Sci11921 wa-

ren von der kjommunislischen Roten

Gewerkschaftanlernalionale (RG1) in

alien groBen leifensladlen Interklubs

emgeriehiel‘ worden. Dic groBcn Inlcr—

clubs in Leningrad und Hamburg hauen

durehselmiulieli 30 000 Besucher im

lab: and eine groBe polilischc Bcdcu-

Lung. Zwar konme die RG1 dic Vor-

machlstellung dcr reformislischcn Sce-

leutegewerkselial‘lcn in Europa mil

wenigen Ansnahmcn nie cmslhafl ge-

fahrden, aber wcllwcil wurdcn kom-

munisl’ische Kadcr in der Scefahrt ge-

wonnen, die ffili den Verbindungsappa-
rel der Komintem von cnormcr Bedou—

inrig waren.

“Es gab em Vollkorrimencs Netz van

Verbindungen ‘nach allen Erdreilcn",
schrieb Kniifkén fiber diescn Apparel,
in dem er selbsi wichtigc Funklioncn

hatte.Aufclenin Lcningradankommcn»
den Schiffen rekruiierlc cr VerlraucnS--

Ieute, die Literalur und Bricfe schmug-~
gellen und Miwrbciicr dcr Komimcm.

die aus unterechiedlichcm Grund illegal
reisen muBlen, ills blinde Passagiere ins

Ausland braehten. Aufgrund dicser Til-

ligkeil; hatle er cnge Beziehungcn zu

den fiihrenden Funku‘oniircn der Kom-

intem und in Leningrad wohnle er zu-

sammen mit der Parlcipromincnz im

Hotel Astoria.

Trotz dieser relaliv priviligicrlen Le-

bensweise wurclc er nichl zu cincm wil-



lcnlosen Befehlsempi‘anger seiner sow-

jctischen Paneigenossen, sondern setzte

Cigcnc politische Akzentez Der Inter—

klub, schrieb er, "war eine gute Elm

richtung in Bezug auf das Restaurant

unddas Tanzen.DiePropagandajedoch
War ein plumper Versuch. der darin be—

sland, in den Versammlungen immer

wieder die Russische Revolution (unter

vielBlutumru‘hren) alsdas Vorbildaller

folgenden Revolutibnen in den u'brigen

Lr‘indern darzuslellen. 16h brachte die

Arbez'IdesKlubxaufein anderesNiveau,

mehr aufgewerkschaftlicher Basis."

Aus der Einsicht, daB er die Seeieute

"nur dorm an den Klub gewb‘lmen
konnte, wenn sie sich dort zu Hause

fiihlten und absolute Freiheit hatten, zu

Sagan. was sie wollten" , gestaltete Kniif—

ken den Interklub zielbewuBL’zu "einer

ex-territorialen Einrtchlung . Er be-

miihle sich erfolgreich um die Veru'e—

lung von auslfindischen Gewerkschaften
in Leningrad, ffir die er Zahlslellen im

Interklub einrichtete. Im Jahre 1927

war or offizieller Vertreter des norwe-

gischen Seclcuteverbandes, des dani—

sehen Secleutc- und Heizerverbandes

Und dcs dcutschcn Verkehrsbundes. In

Konflikti‘zillen vertmterauch die schwe-

dischen Organisationen.
DaB er sich in crsier Linie als gewerk-

Schaftlichcr Inleressenvenrelcr nnd

nicht als Pancikommunist versland,

zcigle sein Verhalten wahrend eines

Streiks der schwedischen Seeleute im

Jahre 1925. Gegen den ausdriicklichen

Parleibefehl unterstfilzte er den Sireik

dcr Schiffsbesatzungen in Leningrad.
Schon dam als schrieb er rfickblickend,

hiittcn die ”wirklich wertvollen Genos—

Ken” begriffen, daB die maBgebenden
Funktionare in dcr Sowjelunion von

Ciner ”eigentlichen Gewerkschaftsbe-

“’38qu nighl; verstanden".

Seine relativ unabhangige Stellung
SChwand immer mehr, nachdem sich

SLaIin Endc der 20er Jahre gegen seine

inncrparteilichen Widersacher dutch—

Scuen konme und damit einhergehend
die Geheimpolizei, die sich damais

OGPU nannte,an EinfluB gewann. 1923

konnle er die OGPU-Vertreter noch aus

de Inlerklub hinauswerfen, Weil er

”ganz hohc Protektion" und die "alien

Bolschewiki noch keine Angst" batten.

AIS cr diese Prolektion verlor, ging die

OGPU gegen ihn vor, um den In lerklub,

dcr “cine Austauschslelle ffir freie

GCdanken blicb”, unter ihre KonLroHe

ZU bringcn.

Im Jahre 1929 wurde er verhaftet.

Vordergriindig wurde er beschuldigt,

Gewerkschaflsgelder auf ein Privat-

komo bci einer skandinavischen Banken

deponicrt zu haben. Er durchlief meh-

rere Gefangnissen, u.a. saB er mehrere

Monate in der Lublijanka, der Zentrale

der OGPU in Moskau. DaB er nicht wie

viele seinerZellengenossen erschossen,

sondern nach zehnmonatiger Haft

cntlassen wurde, verdankte erder Inter—

vention vieler auslandischer Genossen

und der - vermuLlich einzigen -

spon—

tanen Demonstration von ausiandischen

Seeieutcn in Leningrad, die seine Frei-

iassung fordenen.

Nach seiner Rehabilitierung erhielt

Knfiflcen keine Funktion mehr im Inter-

kiub, sondem man versetzte ihn in die

Auslandsabteilung der 'sowjetischen

Handelsmarine. Damit war er aller

politischen Handlungsmc’iglichkeiten
beraubt. Vermutlich kehrte er deshaib
Anfang 1932 mi: seiner Frau Senna
(geb. Doniach), die er 1930 geheiratei

haue, nach Hamburg zun’ick.

Er blieb Mitgiied der Panei, obwohl

er schon damals eine groBe Discanz zur

offizienen kommunistischen Politik

hatte. Er fand Arbeit im “Neuen Deut-

schen Verlag”, ffir den er die populate
“Arbeiier-Illustrierle—Zeitung” (AIZ) in

der Umgebung Hamburgs vertrieb. Die

AIZ trat im Unterschied zur sonstigen
kommunistischen Presse eine breite

antifaschistischeOppositionabewegung
ein und vermied die damals i’ibliche

Etikettierung der Sozialdemdkraten als

“Sozialfaschisten”. Gieiehzeitig leilele
Knfiflcen die skandinavisehe Sektien

im Interkiub. Er blieb Mitglied im frei-

gewerkschaftliehen “Geaamtverband”
und schlofl sich nicht dem kommuni-

stischen “Einheitsverband der Seeleute,
Hafenarbeiter und Binnenschiffer”

(Einheitsverband) an, der weltweil der

1930 gegrfindeten “Internationale der

Seeleute und Hafenarbeiler" (ISH) an-

gesehlossen war. Die von derKominiern

betriebene Spaltung der Gewerksehaf-
ten hieit er u.a. wegen der masaiven

nationalsozialistischen Bedrohung fiir

einen fatalen Fehler.

Trotz der gespaltenen Arbeiterbewe—

gung glaubte Knfifken wie so viele

Aktivisten der Arbeiterbewegung, dafi

es nach der nationalsozialiszischen

Machtergreifung zu einem General-



streik kom men wiirde. Aberalle grofien

Arbeiterorganisationen verharrten mehr

Oder weniger in Passivitfit. Die Fuhrung
des ADGB kooperierte offen mit den

neuen Machthabern, in dem sie ihre

Mitglieder aufforderte, sich an den

nationalsozialistischen Maifeiern zu

beteiligen. Die Folge davon, schrieb

Kniifken, war eine ”grenzenlose Ent-

tc‘iuschung" , die in Verbindung mit dem

beispiellosen Terror der Nazis dazu

fijhrte, daB "die Arbeiterschafl voll-

kommen mutlos and eingeschi‘ichler:
sich in allesfiigte”.’3

Doch zum damaligen Zeitpunkt hielt

Knfiflten es nochnichtffiropportun,die
Parteileitung offendich zu kn'tisieren.

Er organisierte den Transport des ille—

galen ISH-Bflros nach Kopenhagen,
wohin er selbst nach einer Haus-

durehsuchung im Mai 1933 floh. Anfang
Juni hielt er sich wieder mit illegalem

Auftrag in Hamburg auf. Seine nfichste

Station warRotterdam , wo erdie illegale
Arbeit unter deutschen Seeleuten or—

ganisierte. In der ersten Phase (101' NS-

1'
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Diktatur wurde der organisierte Wider-

stand in der Seefahrt fast aussehliefllieh

vom Einheitsverband getragen. in Kw

penhagen, Antwerpen und Rotterdam

wareri vom Einheitsverbandsogenannte

Aktivgruppen eingetiehtet warden, die

Seeleute mit Propagandamaterial be-

lieferten und versuchten die Organisa-
tion wieder aufzubauen.

Irn Dezember 1934 wurde Kniifken

inRotterdam verhaftet und naell Belgian
ausgewiesen. In der Antwerpener Aktiw

gruppe traf e1” auf Genossen, die seine

kritisehe Haltung zur Politik der [SI—I»

und KPD-Ffihmng teilten. Zentral glug
es dabei um den Wiederaufbau tier Ge»

werksehaften in der See- und Binnem

schiffahrt. Die Antwerpener Aktiir-

gruppe kritisierte,dafidieBeihehaltung
formaler Organisationsstmkturen -

Mitgliederausweise, Beitragsmarken
etc. - der Gestapo ennfiglicht ha‘be,
viele illegale Gruppen zu zersehlagen.
Die formale Organisationsstruktur wfir~

de von den Seeleuten geffihlsmfiflig 11nd

mit Reeht abgelehnt. Dagegen setzten

Die Mnnatszeihmg fir Selbstorganisatiun
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site ihre eigelnes organisatorisches
K011161315 dafl unverkennbar auf Knijf-

kensErfahrungen in dcr Marine basierto.

“Die Organisationsform dcr Freicn

Gewerkschaflsgruppcn an Bord und der

revulutionélrenl antifaschistischcn Ver—

trauensleute besteht nur und kann nur

darinbestehenfiafiwirAktivistcngrup-
pen in den Hfit‘en haben, die ununter-

brochen mit den Bcsatzungcn der

Schiffe aufderiAusreise sowohl als auf
der Heimreise lin Kontakt blcibcn, die

Biesaizungen kcnncn lcmcn und von

ilinen gekannt lwcrden. Von den Akd—

vtswngmppen in den Hiifcn erhaltcn

dle Genossen an Bord Arbeitsanwci-

sungen Lind Literatur. Glcichzeiu'g sor-

gen die Bordvdzrtrauensleute dafiir, daB

freiwillige San‘imlungcn durchgefijhrt

warden und das Geld abgcfiihrt wird an

die Aktivistengruppc. Dadurch {inan-

ZIert sich die Bewegung selbst. Gleich-

zmtig wird Bin Zustand crreicht, wo diC

reyolutionfirenl Elemcme sich gegcn-

Sdtlig kennel] lemon, und sich dariibcr

hmaus 2115 Mitgliedcr der Freien GC-

workschaften lier Seeleute legitimie-
ten?”

.DieFiihrungdchPD warnichtbcrcit.
die Versteilungen der Aktivgruppe zu

akzeptieren. Die Gruppe wandte sich

deshalh an Edd Fimmen, den General—

8'3ka tier Intlgmatjonalen Transport-
arbeiter Federation (ITF). Sic wuBtcn,
£12113 die KPDwF‘Uhrung mil Fimmcn im

Zuge tier Einheitsfrontpolitik fiber den

Wtederaufbau dcr Gewcrkschaftcn

verhandeltt wollte. Dicsen Verhand—

lungen, schriefi Knfit‘kcn im Namcn der

Alflwgmppe, vlrollten sic grundsiitziich
keme "Knfipplcl zwisehcn die Beim’f

seemissen”. Abcr sic wolltcn ihrc Ar-

beit unter deutschen Seeleutcn fort—

semen, vent dienen “ihrc Feldwebcl

leiderkeineAhnung" hiittcn. Die "Meg-
irchkeiten der wirklich organisatori—
when ArbEit auf dcutschcn Schifi’cn"
W333 "SO grofl, liq/3 eskein Auxslelzcndcr

gleam kartn"l. Auf fiber 190 Schiffcn
hatten eie "Verbindzmgslcutc oder

GMPPM". Zwar wiirden nur ”cinige
wemge Laure dufjedem Sclziffbcwuflle
revoluliandre Arbcit mac/zen

"

, abcr 85

£10923 derdeutschen Bcsatzungen wiiren

anMaschistisc/z eingeslcllt” 1in Wm-
den mit ihnen sympathisieren.”

Wemge ”Page spiiter kam cs zu cinem
ersten Geeprfieli zwisehcn Fimmcn und
Knuflcen in Amsterdam. Dies war dcr



Beginn ciner engen Zusammenarbeit

zwischen dem einfluBreichen internatio—

nalen GewerkschaftsffihrerundderAnt-

Wcrpcner ITF-Gruppe, dieFimmen drei

Jahrc spéitcr in einem Brief an Knfiflren

folgcndermaBen beschrieb:

"ES mag wahr sein. dafl ich. indem

ich Euch v0r3 Jahren unler meine Fit-

tiche genommen habe, etwas zuer'rde-

rung der Bewegung der Seefeute gegen

den Faschismus und zur Befreiung der

Arbeiterschaft beigetragen habe, an-

dercrseits aber hat mir die Zusammen-

arbcit mi! Euch, den Antwerpener Jun—

gens, in mancher Hinsich! Mn! and

Kraft zum Durchhallen eingeflbfit.
Dadurch bin ich den wirklich revolu-

tionaren deulschen Proleten vie! nfiher

gekommen undmi! ihnenfd'hle ich mich

mehr geistesverwandt wie mil jemand
anders. Hoffentlich werden wir zusam—

men noch manches schmeissen. was

auf die Dauer schc’ine Frflchle tragen
wirdl lch glaube, schon heme haben

wir um, alles in allem, nichlzu beklagen
mid nochmals: ich sage Euch Dank

dafL‘ir."“’
Zwischcn den von ihrer sozialen und

politischcn Herkunft so verschiedenen

Fimmcn und Kniilken, gab es einen

Wcitgchendcn Konsens in grundsiitz—
lichen Fragen. Beide machten die lei-

tcndcn Funktionfirc dcr groBen Arbei-

terpartcicn und Gewerkschaflen glei-
Chcrmchn verantwortlich fiir die

kampflose Kapitulation der deutschen

Arbcitcrbcwegung 1933. Die "furcht—
bareNiederlage der stc’irksten Arbeiter—

Organisationen Europas”, hieB cs im

Crslcn illegalcn Flugblatt der ITF vom

August 1933, sci die Konsequenz einer

Politik "von verbiirgerlichten Fdhrern"

11nd zuglcich "jener unfruchtbaren ’ra—

dikalen’ Zersplz‘tterungspolilik” der

"nicht weniger unfahigen" Kommu-

nistcn. Nur in der ”entschiedenen Ab-

kchr” von dieser Politik sei ein "Wie-

deraufiriieg" der Arbeiterbewegung
miiglich, ohnc den es "nurein Versinken

der ganzen Gesellschaft in der Barba-

rei" gcbc.”
Der ”cntscheidende TeilderArbeiter—

schaft”, die Mitgliedcr der Gewerk-

schaftcn, dchPD und SPD wzircn bereil

ngcsen, hciBtes im Programmentwurf
dcr Antwerpcner ITF-Gruppe, ”den

ganzen Nazispuk durch den General-

xtreik zu erledigen”. Abcr die Fuhrer,
(“C Sich ”als ’bla/J’rote’ Oder ’purpur-
"016' Generalsta'be des demschen Pro-

Zetariats ausgaben" héitten den Kampf
nicht gewolll.18 Sie batten ihre Mit-

glieder “nicht zu denkenden gang—

listischen Gliedern einer Organisation

gemachr” , sondern ihnen “die typische
weltbekannte deutsche Disziplz‘n, die

Disziplin der Gefrez'ten and Unterofli~
ziere” , den “Kadavergehorsam” einge-

paukt.
-

Das von derAntwerpener ITF-Gruppe
entwickelte Organisationsmodell war

nahezu identisch mit dem von der ITF

propagierten “Netz von Betriebsver—

trauensleuten”.19 Historisches Vorbild

waren fijrdie Antwerpener lTF—Gruppe
die revolutionfiren Gruppen in der Ma-

rine, wiihrend Fimmen sich aufdie “Re-

volutionfiren Obleute” in Berlin bezog,
die Initiatoren der groBen Rfistungsar—
beiterstreiks w'ahrend des Ersten Welt-

krieges. In der Praxis erwies sich dieses

Model] als selir erfolgreich. Bis zum

Ausbmch des Zweiten Weltkrieges wur-

de das illegale Netzwerk systematiseh

ansgedehnt. Die Antwerpener Gruppe
hatle ca. 300 namentlich bekannte

Verlrauensleute aufdeutschen Schiffen

und viele Sympalhisanten. Darijber

hinaus gab es Vemauensleute unterden

deutschen Binnenschiffem und feste

Verbindungen zu zwei illegalen Grup-

pen von Hafenarbeitem in Hamburg.

Wenn man bedenkt, daB es znm da—

maligen nicht mehr 2115 40 000 Seeleute

(Wnnschaflsdienstgrade) gab, wardies

eine imponiercnde Bilanz.

Der praku'sche Erfolg ihrer Arbeit

halte mehrere Griinde. Sie waren ans

eigener Erfahrung mit den konkxeten

Arbeirs- und Lebensbedingungen der

Seeleute aufs engste veruaut. Gegen-
fiber allen andcren Exilgmppen batten

sie nach Aussage Kniifkens den Vorteil

mil einer ”Berriebsbelegschafi" yer-
bunden zu sein, ”die wenz'ger als alle

anderen Berufszweige zu verlieren"

hatte: "Heimatlose Gesellen, ohne

Plfischmb'bel undDreizimmerwohnung.
Rebellen, die immer schlecht arganisiert
warez: aber den 'einen gro/J’en Vorteil

hatten, sick so leicht nicht unterdri'icken

zu lumen?” Das Solidaritéitsgeffihl
unter den Seeleuten war offensichtlich

so stark ausgepréigt, daB selbst Nazis

die Verteilung von illegaler Literatur

und anti-faschistischer Propaganda
nichl denunzierten, so daB es der Ge—

stapo tron massiver Anstrengungen
nicht gelang, in das illegale Netz der

ITF einzudringen. Zudem war es def

Gruppe gelungen, den grfifiten Teil der

kommu-nistischen Kader unter den

Seeleuten ffir die lTF zu gewinnen. Ein

Spitzel derGestapo bemerkte dazu, daB

der KPD “kein einziger nennenswener

Seemannsfunktionfir aus Deutschland”

mehr zur Verfiigung stehe.

Neben Antwerpen wurden bis zum

Kriege noch weitere ITF—Gruppen gebil—
det bzw. arbeiteten einzelne Personen

fiir die ITF unter den schen Seeleuten:

In Rotterdam wurde in ersterLinie unter

deutschen Binnenschiffem gearbeitet;
in Frankreich (Bordeaux, Marseille,

Rouen, StraBburg); in Sehweden

(Stockholm, Gdteborg, Lulea, Oxele-

sund)’; in Norwegen (0310, Bergen,

Narvik). In Norwegen warWilly Brandt,

verantwortlicher Leiter der ITF—Akrj-

vitfiten. An der Westki‘iste der USA or-

ganisierteErich Krewet, ein ehemaiiges

Mitglied der Aniwerpener Gruppe, die

antifaschistische Arbeit der ITF. Airf-

grund seiner Aktivitfiten riefdie “Mari-

time Union of the Pacific Coast” im

August zu einem halbstiindigen Ge-

neralstreik gegen die Unterdriickung
derGewerkschaften in Deutsehland auf,
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an Clem 30 000 Seeleute und Hafen-

arbeiler teilnahmen.“

1m Unterschied zur Antwerpener

Gruppe waren die Mitglieder (let an—

deren ITF-Gruppe oft keine Seeleute

und oft nichtlvlitgllederder lTF, sonclem

kamen aus dem gesamten Spektrum
der linken Exilgruppen. Sic muBLen die

Richllinien der ITF fiir die illegale
Arbelt schriftlich anerkennen. Obwohl

sich die IT'F politisch scharf von den

Exilleitungcn des ADGB, KPD und

SPD abgrenzle, wurde in ihrem Rah-

men, die vielbeschworeneEinhcitsfront

der Arbeiterklasse tats'zichlich verwlrk-

lichl. "1st das ein anstc'indl’ger So-

zialist" WDiese und nichl die Frage der

Organlsationszugehfirigkeit war ffir

Fimmen das ersle Kriterium bei der

Auswahl seiner Mitarbeiler. Auch diese

Eigenschafl verband ihn mit Knfifken

undderAmwcrpenerITF—Gruppe. ”Ge~

fc‘z'hrdete aus Deutschlarld ins Ausland

zu schafi’en", erinnerte sich Kurt Leh-

manrl, "war fl'ir uns el'ne Selbstver-

stt‘indlichkeit" .23.

In der Solidaritmsnrbcit mil dem re-

publikanischcn Spanien war die ITF

besonderes akliv. Sechs Milglicder der

Antwerpener ITF—Gruppe brachcn

schon im August 1936 nach Spanicn
auf und schlossen sich don don Arbei—

lermilizcn an. ”Heme Spanien, morgell

Deluschland” , mitdieserParole stclllen

sie die Kampfe des spanischen Prolo-

tarials in eincn Zusammcnhang mil

ihrem Kampfgegen Nazi-Dculschland.

In ihrer Zeltung und in Flugbléllem
fordcrtcn sic die Seeleute auf, dculsche

Transpone von Kriegsmatcrial nach

Franco-Spanicn zu verhindern. Nach-

weisbal‘ ist ein Plan dcr ITF, durch cine

Meutcrei aufoffencr See, ein dcutsches

Schiff mil Kriegsmaterial auf die repu-

blikanischc Seitc zu bringen. ”Tatsfich-

lich haben wir diescn Plan in die Wirk-

lichkcit umzuselzcn vcrsucht. Leidcr

ist cr fehlgeschlagcn.”24
Eine wichlige Aufgabc fibcmahmen

die Vcrlraucnsleute der ITF, die von

Antwerpen aus auf deulschen Schiffen

nach Franco-Spanicn fuhren. Im Durch-

schnitt warcn es siebcn bis zchn Schiffe

im Monat. Auf fast allen Schiffcn -

circa 80% — hatte die ITF-Gruppc Ver-

trauenslculc.Einigcrdicseerrlraucns-
leule warcn in mililiirtcchnischcn und -

sualcgischen Fragcn geschull und hallcn

in den Hafcnslfidlcn lnfozmamcn ge-

wonncn, sowohl unter Span icm als auch
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untcr deutschen Soldaten und Angew
hodgen der Marine. Anfgrnnd von In~

formationen der ETF konmen 193a
hinterden feindlichen Linienbei Monuil
350 asturische Bergleute (lurch cinen
Handereich aus der Gefangenschaftbe—
freit warden.

Die von Fimmen formulierte Hoff—

nung vieler Antifaschislen. dafi der

Kampf in Spanien, “der AnsloB zur

Auslfisung (...) revolutionéirerAktionen

gegen das 3. Reich” sein wfirde, warzur

Illusion geworden.25 Deutschland war

politisch und mililfirisch geslarkl aus

dem Spanlschen Bilrgerkrieg hemorge»
gangen. Die Antwerpener Gruppe ging
nun dazu fiber Sabotageaktionen vor—

zubereilen. lm Falle eines Krieges sollte
kein deutsches Schiff cinen deutschen
Hafen erreichen. Nun warden die ka-

pitalistischen Demokralien zu Bfind~

nispartnem del‘ ITF. Fimmen and

a -wwm . A

Knfifkfin lieferlcn dcm franzosischcn
11nd brili'elchen Gchcimdicnsl Informa-

lionen fiber diclniliulrischc Aufn’jslung
Deutschlands. Zusammcn mil dcm bri-

lifichem Geheimdicnst warcn sogar Sa-

bolageanschlfigc in Skandinavicn gc-
plant.‘ Die E‘rzvcrschiffung nach

Deutschland solllc unlcrbundcn wcrdcn.

Abfir die Aktiml wurdc von den Brilcn

abgesagt.

”Der Kriegscjmsbruch und die Well6

der dramschen lSiegc haben nau'irlich

auflh ”were Erlvartungcn cin es schnell

aufl‘lammenden Wia’ersrandcs zunic/ltc

gfimachl;"2‘Knii lkcn und die ITFhaucn

den “phoney wllr" nicht in ihrc Planun-

gen mileinbemgcn. Wllrcnd dcutschc

Truppen im Blitzkrieg Polcn ijbcrrolllc,
harm as an der Westfronl zu kcincn

Kampfllandlungcn. Dcr Kricgsvcrlauf
13min Grand dilfijr, warum cs nur vcr-

einzelte Sabma‘gcanschlilgc auf dem-

schcn Schiffenlgab. In Island kam cs zu

Meutereian auf zwci dcuLscllcn Schif—

fen. auf damn die Besalzungcn sich

zunéichSl geWcigcrl hallcn, nach

Deulschland lerl'jckzukchrcn. Fiir dic

Gestapo warfen dicsc Mculcrcicn ”cin

bezeichnendes ‘Bild auf die Disziplin
def deutschen Schijfvbcsalzungcn, die

2mm Tail nook Elark kommlmislisclz und

mnrxixtisch vérscuc/zt” wiircn. Dic

Dlszlplinamrclnung fiir dculschc Han—

dclsschlffc wurdc 1940 draslisch vcr—

schiirfl; flit Melllcrci wurdc dic Todcs—

small: angedroll‘l.
KnillkenwarEndc Oklobcr 1939 mil

falschem Pafl nach Schwcdcn gcrcist.

Elf wollte dmm‘ic illcgalc Arbcil gcgcn

Nazi-Deu‘tscllll‘lnd ncu organisicrcn.

Wagon Elm filll die dculschc Kriegs-
ertschaft wichligcn Erzlicfcrungcn

wurfle Schwedcn nun zum wichligstcn
Aklmnsfcld der ITF. In Stockholm

enable Kniifkcn zuniichst Charles

Lmdley, den VDrsichndcn dcr ITF, auf

unfl diskulierle} mil ihm dic Moglich-

kelten der Albeit in Schwodcn, dic sich
sell; Ausbmch (lcs Kricgcs cnorm vcr-

echlechlert batten. Dic chicrung hallo

InFolgeihmrsnlklcn Nculmlilzjlspolilik
eme Reihe von leBnahmcn cingclcilct,
um Spionage auf ihrcm Tcrrilorium zu

vcrhindem. Ausliindcm wurdc dcr Auf—

enlhalt in gewillscn chioncn Schwe-
dam verboten. Hafcn~, Eiscnbahn- und

Fabrikanlagen nnlcrsmndcn cincrslrcn-

germ Konlrolle‘. Dic dculscllcn Flilcht-

lmge gerialen slomil noch sli’lrkcr ins



Visier der Sicherheitspolizei. Dashalb

Wurdc die Arbail unler deulschen Saa-

lculen zu BaginndasKriegmaingesLellL
Knijl‘ken fiihrte Gesprache mit Var-

Lmuenslcutan der ITF, mit deulschen

und schwadischen Syndikalisten und

besuchte mehrare sohwedischa Hafan-

sladte. Abcr schon Mina November

wurdc or von der schwadisahen Polizai

verhaflal. Er haua baim anglischen Kon-

sulal darum gebeten, Informationen

iibcr daulschc Kriegsschiffa und mili—

tiirischc Anlagen auf dem schnellstan

Wag, untar Umgahung der anglisehan
Zensur an die ITF nach London zu

schickcn. Wagon der Minagszeit heme

cr abcr nur den schwadischen Wach—

{nann angelroffen, dar die Polizai

Informierte, die Knfifkan einen Tag
Spiitcr verhaftctc. Wegan Paflvergehens
und uncrlaubtcr Nachrichtensammlung
Wurde Knfilkan zu ffinf Monalen Ga-

fiingnis verurteill. Lindlay versucmeauf

llbchstcr politischar Ebena fiir ihn zu

mlervcnicran, allerdings ohna Erfolg.
Kurze Zcil vorher waren zwai weitara

chauenslautc derITFfastganomman
worden. Offanllich varwahna sich

Lindley gegen die Behaupumg, die AI-

beit unler deutschen Sealaule konma

als Spionage bezaichnet warden.

Die Gestapo stellte, nachdem sie von

der schwedischan Polizei fiber Kniilkens

Ycrhanung untarrichtet worden war,

amen Ausliefarungsanlrag, den sic mil

dcsscn angcblicher Baleiligung an

Sabowgcakten gagen deutsche Schiffe
1m Jahr 1938 bagrfindete. Diesa Be-

schuldigungen, fiir die keinehBewaisa

VorgClcgl wurden, untarmauerte man

milder Bcgrijndung, Knfifken habe die

Sabotagaakte nicht als ITF-Funktionfir

sondcm als bezahlrer Agent des brid-

schcn Geheimdiensres durchgafiihrL
Seine Auslieferung an Dautschland

konnte nur durch massive Interven-

lionen Lindleys und des britischan Bot—

schaflc‘rs verhindert warden. Bis 1943
8218 Knfifken in strengstar Isolationshafl

und durfta erst im Herbst 1944 nach

England ausreisen.

”Der Hermann, den‘ich so

[ange nicht gesehen hatte, war wie

fn‘iher vollerErwartungen. vollerLeben

und allem."27
So schildene Sonia Knfifken das Wie-

dcrsehn mil ihrem Mann. Sofort ging
Knfifken daran, Vorschlaga fiir den

Neuauf‘bau der ”Wasserrransport-

29 Zudanpwgr’

35 szflberd :

arbeiterDeutschlands" und deren Auf—

gabe fiir die “Wiederintriebsetzung der

deen" auszuarbaitan.28 Wia seine ITF-

Kollegan Walter Auerbach und Jahn,

die wesemlichen EinfluB auf das Pro—

gramm der “Landasgruppa Deutscher

Gawerkschafter in Grofibritannian”

halten, schlug Kniifken den Aufbau

antifaschislischar, demokratischar In«

dustriagewerkschafien vor.29 Die nauen

Gawarkschaftan sollten ausgahend von

den BaLrieben von untan nach oben

aufgebautwerdenund von Funktionaren

aus dem Widerstand und Exil galeitat
warden.

-

Abar in ainem zenIIalan Punkt unlar—

schiad sich Knfiflcen wesenLIich von

sainen deutschan Genossen. Er batonte

die "Schuld der deutschen Arbeizar am

Kriege und den im Kriege begangenen
Verbrechen”. Von dieser "Mitschuld"

spraeh er sieh salbst nicht frei, wail er

nichn genu‘gend dafiir gatan hatta, die

Machrargraifung dar Naiionalsoziali-

stan zu verhindarn. ”Glauben wir nicht

an die Schuld der deutschen Arbeiter.

damn sindwir immer noch dieDeutschen

von 1914 oder 33, dann gibt es keine

Berserung und nicht die Ma‘giichkeir
einer Neukonstruktion der Gewerk-

schaften. Dann wird auch nach dem

Krieg and neck dieser Niederlage die

Mehrheit der dentschen Arbez'ter den

alien Spukdes ’Deutschland dberalles'

vmit sic/z weiler herumschleppen."3°

Die ”Mitschuld der gesamten deut-

xchenArbeiterschafi” begann ffirKnflf—

ken nieht amt im Kriage aondem (lurch

die kampflosa Kapitulation 1933. Zwar

kritisierta ar nach wire vor scharf die

Verantwortlichen des ADGB, ”die

weder den Willen noch den Mu: halt-en,

den Zusammenbruch van 1933 zu ver-

hindern"3’, aber im Unterschiad zu

seiner Auffassung in den 30ar Jahren,

wardie “bittereLe/zre”: ”DieArbez'Ier-

schay‘t hatte die Organisationen and die

FL‘ihrung, die ihr und ihrer Einstellung
i entsprach" .32

Auch die SchluBfolgemngen aus sai-

ner Analyse unterschied ihn von sai-

nan deutschen I'l‘F—Genossan. Wahiend

diesa nur widerwillig die vom Saha-

tan'at der ITF besehlossene interna-

tionaia Kontrolle des gawerkachaft—li-
Chen Wiederaufbaus akzepliertan, ww-

da diese von Kniifken als notwendige
Bedingung geforden, ”um das Verxagen
wieder gutzumachen unddas Venrauen

der auslc'z‘ndischen Bruderarganisalian
wieder zn gewinnen" .33

Dar Kern dieser nauan Gewerkschaf—

ten sollta die "kleine Minderheir van

Aufrechten” sein, die aktiven Wider-

stand gelaistet hatten, denan man “keine

MitschuldamKriege arg‘btlrdenkc'inne” .

Diasa solltan den neuen Gawarkschaftan

ihren Inhali geben: “Proletarische

D'emokratie und internationale Bru-

derschafz’T.“ Die “Uberzenrralisie-

rung" und die ”Iypisch ’deutsche Dis-

zz'plin’ der Mz'zglieder gegeniiber dam

leitenden Funktionc‘z'rsstab" mfissa im

”Interesse einer wirklichen Demo—

kratie" von “Grundatgfandersgestalter
warden", die Mach: ”fiir alle Zuknnft
so gelagerz warden. dq/J’ ihr Schwar-

gewicht nicht mehr in der Leitung,
sondern in der Mitglz'edschaft liegt" .35

Kniilken hatte nicht die Moglichkeit
unmittalbaren EinfluB aufden Neuauf—

ban der Gewerkschaften zu nehmen.

Die britischan Besarzungsbehordan
waran nichz bereit, dar ITF dirakte nnd

unabhangige Kompetenzen ainzurau-

men und lehnten die Eroffnung aines

ITF-Barns und einer ITF-Zaitung ab.

Erstim Januar 1946warklar,aber ”noch

unbesrimmt" , daB er nach Deutsehland

zurfickkehran konnte. Zwischanzeitiich

halte ar Konlakte zu Genossan aus der

ITF-Sealautegruppe wiedarhersiellen

konnen, die er materiell unterstiitzte.

Kniifken kehrta aber nicht als offi-

zialler ITF-Delegierter, sondem im Auf—
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trag dcr britischcn Regicrung nach

Deutschland zuruck. In Hamburg
arbeitete er in der Entnazifizierungs-
kommission [fir deutsche Scoleutre.J7

Gieichwobl wurde er aktives Mitgiicd
derOTV. In eincm von ihm in engiischcr
Sprachc verfafiwn Bericht, weist'er sich

ais “Secretary of Seamen's Section of
Transport § General Workers. Ham—

burg" aus.38 Dieser Bcricht, dcn er den

britischen Bchérden und spiiter dcr ITF

zukommen lieB, cnthéilt kritische Be-

merkungcn iibcr das Vcrhaiten fuh-

render Funktioniirc der Hamburger
OTV wi’thrend der Zeit des Dritten

Reichs. Dariibcr hinaus schricb er von

starken nationalistischcn Tendenzen in

dcr Arbeitcrschaft - ”strong Germanic

sentiment" - ,die sich seiner Ein-

schatzung nach verstéirkcn wiirden,

solangederWiedemufbauderdeutscbcn
Gewerkschaftcn nicht von den inter-

nationaien Organisation kontrolliert

wijrde. Vermutiich wcgcn diescs Bo—

richts wurdc Kniifkcn Anfang 1947 aus

der OTV ausgeschlosscnflenaucre
Hintcrgriinde sind nicht bckannt.39

Knijfken blicb bis 1950 in Hamburg.
Aus dem poiitischcn Leben zoger sich

zun'jck. Scit 1950 lcbtc er in Brighton
und arbeitete nach Darstellung seiner

Frau biszueincm Schlaganfail im Iahrc
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1965 fiir das britische Auflenministe»
rium im Londoner Hafen. Dabei han-
delta cs sich vcnnutlich um cine nach-

richtcndienstiiche Tatigkeit.
“Aus dam Mann, der so viola Jame in

Gefangnis und in Einzeihaft verbracht
und dauernd fiir grabs Zicle gckampft
hatte". sagtc Sonia Knfifken fiber den
letztcn Lebensabschnitt ihres Marinas,
"wurde tatsfichlich plbtziich ein Fami-

iienvatcr”, der “das Giflck seiner alto-n

Tags nach so vicien Leiden, so vielen

Angsten und Gefahren in dcr mhigan
und geborgcnen Atmosphare seinesZu-
hause” fand.

Es war vieileicht kein Zufall, dafi ein

schwedischer Filmemacher und kein

dcutschcr Historiker Kniifkens Name
dcr Vergessenheit entriesa. Er reprfi-
scntiertc eine Bcrufsgruppe, damn

Leben uncl politische sowie gewerk-
schaftliche Traditionen in der Ge~

schichtsschrcibung cin Schattendasein
ffihren. Im Unterschicd zu GroBbritan—
nien Oder den USA gibt es in Deutsch-
[and nur ganz wenige Arbeiten fiber die
Geschichtc dcr ‘einfachen' Sceleute.

SoschrcibtzB.ReinhardSchmelzkopf,
die deutschc Haudaisscbiffahrt haw:
“kcine soziaiistische Tradition”hervor~

gcbracht und im Widerstand gegen den

Nationalsoziaiismns bane cs keinc‘Tiih»

36 Kniifken an Iiicbcr Frcund (d.i. Hclniut

Riidigel‘), in: intcmationalcs Institut fur

Soziaigeachibhlc Amsterdam (IISG),
Teiinachlafl Rudiger. Nr. 5

37 SoniaKnfikan: Hemiann Kniil‘kcn (ma-

achinenschrifllichcs Manuskript, 0. 0..

0.1.1.3.)
‘

38‘ DerBericht, der kcinc chrschrift triigt
f‘mdetsioh im AdsD, Bestand lTF,Nr.81.

39 Vgi. dam don Bricfwcchscl zwischcn

Adolf K‘u'mmcrnuss und Hans John.

2.4.8. 11nd 23.8. 1950. in: MRC 159/

D98.
4’0 Rainhm’l: Scbixiclzkopf: Die dcutschc

Handelsschit‘l‘ahrt 1919-1939. Bd.I.

3.23M.

tendon Kfipfe, bcstcni'ails drittrangigc
Zutrfiger, Kuricrc und unbcdcutcndc

Agitatomrt” geficbcn.“ Allcinc das Boi-

spiel Knfifkeni; zcigt, daB cs sich bci

Schmelzkopfs Ausffihrungcn um cinc

grandiose Feh‘iicinschiitzung handclt.

Mierdings stand dic von Knijfkcn

verktjrperte ratio!utioniirc Tradition dcr

”proletarischen Dcmokralic tmd in (cr-

mftionalen Brfidcrschafr” in manchcr

Hmsicbt im Gagcnsatz zu den Haupt-
submungen ditr dcutschcn Arbcitcr-

bawegung. Von dicscr Tradition warcn

nacb 1945 sowohl die dculschcn Ar—

beimrals auch iitrc Organisationcn wcit

tandem. i

Dasistdorwcscnllicthrund,warum
tier Beitrag Knfifkcns und dcr andcrcn

ITF:SeeI-aute inn Widcrsland gcgcn dcn

Nationalsoziztiismus bis auf den hou-

tlgen Tag keinis angcmcsscnc Wiirdi-
gang gefunden hat.

' Kniiflcanfafltcscinpolitiscthaltung
in warm Gediciil zusammcn, daB 1917
m dar Arrestansralt dcr kaiscrlichcn

Manna ais Parole "van Zellc zu Zellc"
gmg. t

, i
Nicbt bettolni, nicht bitten
Nur mutig gastriucn
Hie kfimpfl es sich schlccht
For Freiheit and Rccht!
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Wolfgang Haug: Kongress zur Sozialen

Okologie in Llssabon: Andreas Speck:
Militarismus und Mannlichkeit: Berna

DrL'Jcke: Zur Geschichte des SF; Reinhard

Mailer: Nachruf auf Ferdinand GroB

(Wien/Graz)

Nr.65: C. Andrea: Der lange Weg der

indigenen Autonomiebewegung; Claus

Biegert: Das Vampir-Projekt -

Jagd nach

den Genen derUreinwohner;JanetBiehl:

Der libertare Kommunalismus; Rich—ard

Herding: Gegenoffentlichkeit: Ulrich

Brockling: Sand im Getriebe; Wolfgang
Haug: 80Jahre Russische Revolution: Ger-

hard Hanloser: Fortschritt. Entwickiung,
soziaie Revolution (RuBland).

Nr.66: enthalt u.a.: Gruppe Trpp—Ex: EXPO

No: Torsten Froese : Totaie Kri egsdienstver—
weigerung; Wolfgang Haug: Ussabon—

Konferenz zur Sozialen Okologle; All can-

tra Libertare Kommunalisten; Phoforepor—

rage: Kurdische FIL'Jchtllnge in Deutsch—

land Johannes Hllmer: Marx—Proudhon;
John Pilger: Uber Noam Chomsky
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